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I.

Erste Bundnisbestrebungen 

evangeliseber Stande.

Von

Dr. Stephan Stoy.



Hs war das Yerhangnis Deutschlands, dafs wahrend 
der grbfsten Krisis seiner Geschichte ein Auslander auf dem 
Throne Karls des Grofsen safs. Die Reformation war her- 
yorgegangen aus der Eigentiimlichkeit der Yerfassung und der 
Geistesentwicklung der deutschen Nation, sie yerstehen und 
ihr gerecht werden konnte nur, wer selbst vom Wehen die- 
ses Geistes beriihrt war. Karl V. aber war ein Fremder, 
getrennt durch Sprache und Erziehung. Wie er deutsch 
nur mit seinen Pferden sprach, so war auch seine ganze 
Lebensanschauung eine audere. Es kam hinzu, dafs in sei- 
ner Dniyersalmonarchie, dereń Grundlage die Niederlande 
und Spanien, Deutschlands Interessen nicht einen Augenblick 
den Mittelpunkt seiner Bestrebungen bildeten. So sehr er 
zur Erfullung seiner uniyersalhistorischen Aufgabe des Kai- 
sertums bedurfte, die deutsche Nation war ihm doch nur 
ein Faktor unter yielen. Populare Entwicklung durfte er 
daher nicht dulden, hier so wenig ais in Spanien. Um so 
gefahrlicher aber mufste ihm eine solche erscheinen, wenn 
sie sich mit einer religibsen Neugestaltung yerband, dereń 
Wesen ihm tremd und unyerstandlich, dereń Tendenz ihm 
feindlich und yerhafst war.

So konnte Karls V. Stellung zur Reformation Luthers 
von yornherein nicht anders sein, ais wie sie sich zu Worms 
offenbarte. Einzig politische Erwagungen, yor allem die 
Riicksichtnahme auf die deutschen Yerhaltnisse waren Ursache, 
dafs sie nicht friiher in ihrer wahren Gestalt sich zeigte. 
Yerdammt war Luther, ehe er den Widerruf yerweigerte.
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Man weifs1), wie jenes Wormser Edikt zustandekam, 
ohne Beratung und Beschlufs, durch Uberrumpelung der 
deutschen Fiirsten ward es ais Reichsgesetz yerkiindigt. 
Auf Grund der papstlichen Bannbulle wird darin Luther ais 
der bose Feind in Menschengestalt, der einen Haufen alter 
Ketzereien in eine stinkende Pfiitze yersammelt und neue 
Gottlosigkeiten hinzu yersammelt, der zu Aufruhr, Mord und 
Brand rufę, alle Gesetze umstiirze, ein yiehiscłi Leben lehre, 
in des Reiches Acht erklart. Niemand darf ihm Unterbalt 
oder Nahrung bieten, w er seiner habhaft wird, mufs ihn 
greifen und dem Kaiser ausliefern. Seine Biicher miissen 
yernichtet werden. Uberhaupt aber darf im heiligen Reich 
kein Buch mehr ohne Einwilligung der geistlichen Obrigkeit 
gedruckt oder yerkauft werden.

1) Vergl. Rankę, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation, 
I S. 340 ff. Baumgarten, Geschichte Karls V. I S. 491 ff.

2) Vergl. Rankę, S. 338. Baumgarten, S. 516.

Im engsten Bundę mit Rom war Karl V. gegen Luther 
yorgegangen. Diese Thatsache wird noch bedeutungsyoller, 
wenn man den Biindnisyertrag 2) Karls V. mit Leo X., der 
dasselbe Datum des 8. Mai tragt, zur Yergleichung heran- 
zieht. Da es Pflicht sei fur die hbchsten Gewalten, Friede 
und Ruhe in der Christenheit zu erhalten, heifst es hier, 
so reiche der Papst dem Kaiser zur Herstellung des Frie- 
dens, zur Bekampfung der Irrtumer und zum allgemeinen 
Krieg gegen die Tiirken die Hand zu ewiger Freundschaft 
und unyerletzlichem Biindnis.

Dafs nun gleichwohl das Wormser Edikt nur teilweise 
zur Ausfuhrung kam, lag nicht an Karl V., der selbst im 
erdriickenden tlbermafs der Geschafte Deutschland nicht aus 
den Augen yerlor. Aber fern in Spanien yermochte er 
seinen Weisungen keine Geltung zu yerschaffen. Wohl war 
zu seiner Stellyertretung in Worms das Reichsregiment be- 
schlossen worden. Allein, so ernst es seine Aufgabe erfafste 
und von den besten Absichten erfullt war, zu durchgreifen- 
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der Thatigkeit gelangte es nie, da ihm jede wirkliche exe- 
kutive Gewalt fehlte.

Wie Kurfiirst Friedrich yon Sachsen den Ketzer Luther 
nicht ausgeliefert, so war auch sonst das Wormser Edikt 
wenig zur Geltung gekommen. Einige geistliche Fiirsten 
und der allezeit eifrige Gegner Luthers, Herzog Georg von 
Sachsen, hatten es zwar in ihren Gebieten rerkiindigt, bei 
anderen war es kaum bekannt gemacht. Es half aueh nichts, 
dafs Herzog Georg mehrfachx) deswegen beim Begiment 
klagend vorgegangen war. — Die allgemeine Lagę Deutsch- 
lands, speziell die Yerhaltnisse der Beichsstadt Niirnberg, 
wo Begiment und spater Beichstag tagten, waren derart, 
dafs sie ein energisch.es Yorgehen gegen die Neuerungen 
Luthers unmdglich machten. Nichts ist bezeichnender hier- 
fur, ais der Reichstag vom Jahre 1523. Die Geistlichen 
hatten das entschiedenste Ubergewicht, Ferdinand und der 
alie an katholischem Eifer iiberbietende Kurfiirst Joachim 
von Brandenburg waren personlich anwesend: gleichwohl 
kam im kleinen Ausschufs ein Entwurf zu stande, den die 
katholische Majoritat des Beichstags zwar in einigen Punk- 
ten und Zusatzen noch andern konnte 1 2), der aber, im wesent- 
lichen doch dann angenommen, einen ungeheuren Fortschritt 
gegeniiber dem Wormser Edikt bekundete. Wohl ward in 
diesem Abschied Luther das Schreiben verboten, fur die 
Prediger eine Norm festgesetzt, die Luthers Lehre durchaus 
nicht entsprach. Han erklart sich auch zum Gehorsam gegen 
den Papst yerpflichtet, aber man macht das Einschreiten 
abhangig von der Abstellung der Mifsbrauche. Das Bedeu- 
tungsyollste jedoch war, dafs man ein Konzil verlangte und 
zwar ein freies, welches, um diese Freiheit sicher zu stellen, 
nach Strafsburg, Mainz, Koln, Metz oder einer anderen be- 
guemen Stadt deutscher Nation berufen werden sollte.

1) Vergl. Baumgarten, S. 224 ff.
2) Vergl. Rankę II, S. 37 ff. Baumgarten, S. 231 ff. Mauren- 

brecher, Geschichte der katholischen Reformation, S. 220.

energisch.es
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So wenig man in religióser Hinsicht sich auf Luthers 
Standpunkt stellte, der Druck der Lagę, die allgemeine Anti- 
pathie gegen Rom waren so stark, dafs man einen grofsen 
Schritt ihm entgegenkam. Ahnlich lagen die Yerhaltnisse 
auf dem folgenden Niirnberger Reichstage Die klerikale 
Majoritat war wieder yorhanden, vom Kaiser durch den 
Spezialgesandten Hannart, yom Papst dureh den Legaten 
Campeggi angefeuert und unterstiitzt, und trotzdem kam nur 
der Beschlufs zustande, man wolle das Wormser Edikt aus- 
fuhren, soyiel den Standen moglich.

Aber zugleich fordert man abermals, dafs so bald ais 
mbglich ein gemeines freies Uniyersalkonzil der Christenheit 
an einer gelegenen Walstatt in deutscher Kation durch den 
Papst mit kaiserlicher Zustimmung ausgeschrieben werde. 
Nichtsdestoweniger soli auf nachsten Martini in Speier eine 
„gemeine Yersammlung Deutscher Kation“ zusammentreten, 
auf der alle Stande zu beraten haben, „wie es bis zu An- 
stellung des gemeinen Concilii gehalten werden soll“. Stande, 
besonders diejenigen, welche hohe Schulen haben, sollen 
durch ihre gelehrten Ratę einen Auszug aller neuen Lehren 
und Biicher machen lassen und ihn auf dieser Versammlung 
yortragen, um desto fruchtbarer dariiber auf zukunftigem 
Concilio handeln zu kbnnen.

Die Heftigkeit, mit der Kaiser und Papst diese Be- 
schliisse bekampften, begreift sich; denn sie sahen dabei 
nur auf das, was dem Wormser Edikt zuwider lief. Dies 
ist uns aber zugleich ein Beweis der Bedeutung dieses 
Reichstagsabschiedes. Der Reichstag hatte damit sich iiber 
den Befehl und Willen des Kaisers hinweggesetzt, und zwar 
doch nur mit Rucksicht auf die Gesamtheit des deutschen 
Yolkes. Das eben ist das Entscheidende an diesen beiden 
Nurnberger Reichstagsabschieden, dafs man die allgemeine 
Strbmung zu gunsten der antirbmischen Neuerungen trotz 
aller andern Absichten anerkennen und ihr Konzessionen

1) Rankę II, S. 91 ff. Baumgarten II, S. 336 ff. 
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machen mufs. Die Allgemeinheit war noch das Mafs- 
gebende. Aus diesem Gedanken heraus nimmt man die 
Speierer Yersammlung in Aussicht *). Mag dieser Beschlufs 
noch so sehr aus Yerlegenheit, aus dem Bestreben, einer 
bestimmten Entscheidung auszuweichen, heryorgegangen sein, 
gerade diese Unentschiedenheit ist das Bezeichnende der Si- 
tuation. Trotz Kaiser und Papst und der offenkundigen 
Majoritat wagt man keine bestimmte Erklarung mit Riick- 
sicht auf die allgemeine Stimmung. Kann es einen starke- 
ren Beweis geben fiir die iiberwaltigende, alles mit sich 
fortreifsende Macht der reformatorischen Bewegung in Deutsch- 
Jand? Die Nation sollte dort in Speier entscheiden, wie sie 
es in ihren kirchlichen Gebrauchen und Einrichtungen hal- 
ten wolle. Jede Partei konnte dort hoffen, ihre Anschauun- 
gen zur Geltung zu bringen , wie ja Ferdinand so gut wie 
die frankischen Fiirsten etc. aufs ernstlichste sich dazu vor- 
bereiteten und riisteten 1 2).

1) Vergl. Rankę. Baumgarten II, 341, dessen Auffassung ich au 
den im Text erorterten Erwagungen nicht zu teilen vermag.

2) Vergl. Rankę II, S. 102.
3) Yergl. Baumgarten n, S. 342 ff.

Eine einheitliche Losung war aber damit noch nicht 
ausgeschlossen. Indem jedoch Kaiser und Papst diese Speierer 
Yersammlung, der Kaiser durch sein strenges Verbot vom 
15. Juli, der Papst durch den Regensburger Conyent3) 
yerhinderten, ward diese Aussicht yernichtet. Ein Konzil war 
zunachst unmbglich. Untersagte man unter solehen Umstan- 
den die nationale Regelung, legte man anderseits sofort 
Hand an eine einseitige Neuordnung, so war der Zusammen- 
hang unterbrochen. Denn auch die Reformation konnte 
nicht mehr still stehen, wenn sie sich nicht selbst aufgeben 
wollte.

Wie der Sturz des Reichsregiments eine Niederlage des 
Zentralisationsgedankens, so waren der Regensburger Konyent 
und das Yerbot der Speierer Yersammlung weitere Etappen 
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auf dem territorialen Entwicklungszug unsrer Geschichte. 
Kaiser und Reich yersagten sich bei Neuordnung der 
deutschen Dinge. Fortan mufsten sich die einzełnen Terri- 
torien selber helfen.

I.

Bundnisbestrebungen bis zum AbschluCs des 
Gotha-Torgauer Vertrags.

Das Jahr 1524 ist ein Wendepunkt in der Entwicklung 
der deutschen Reformation. Zum ersten Małe wieder trat 
die katholische Reaktion entschlossen und einheitlich gegen 
Luther und sein Werk auf. Den gemeinsamen Bemiihungen 
von Kaiser und Papst gelang es endlich, eine katholische 
Gegenpartei um sich zu scharen , die, unterstiitzt von einer 
Sahar tiichtiger und unermiidlicher litterarischer Widersacher 
Luthers, dem Ansturm der Reformation den ersten wirk- 
samen Damm entgegenzustellen yermochte.

Ihr erster Erfolg war das Yerbot der zu Niirnberg be- 
schlossenen Speierer Yersammlung

In den scharfsten Ausdriicken 1 2) hatte der Kaiser sie 
untersagt. Das sei eine unerhbrte Anmafsung, dafs die 
deutsche Kation fur sich allein unternehmen wolle, was doch 
alle christlichen Fur sten samt dem Papst sich nicht unter- 
fangen diirften, die uralten christlichen Ordnungen abzuthun. 
Der „unmenschliche und unchristliche Luther meine zwar 
mit seinem unseligen bbsen Gift“ und seiner „arglistigen 
Bosheit" „sich wie ein Mahomet*' vor den Menschen grofs zu 
machen. „Deshalb befehlen wir Euch", heifst es weiter, „bei den 
Pflichten, mit denen Ihr uns und dem heiligen Reich ver- 
wandt seid, und bei Yermeidung Criminis laesae Majestatis, 

1) Rankę VI, 113.
2) Baumgarten U, 344.
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unser und des Reichs Acht und Oberacht und Yerlust aller 
Gnaden und Freiheiten“ von dem Wormser Edikt in kelner 
Weise abzuweichen, sondern stracks durchzufuhren, am 
wenigsten sich mit den vorgenommenen Konzilen und andern 
Disputationen zu befassen.

Wie ernst es dem Kaiser damit war, zeigen die weiteren 
Befehle an Ferdinand, Hannart und den schwabischen Bund. 
Wie diesem i) nochmals ausdriieklich befohlen wurde, das 
Wormser Edikt in seinen Gebieten durchzufuhren, so er- 
hielt Hannart die Weisung, beim Regiment durchzusetzen, 
dafs an Niirnberg ein Exempel statuiert werde durch Ent- 
ziehung aller Gnaden, Freiheiten und Privilegien. Insoweit 
kam Karl den Wunschen der Kurie getreulich nach. Scheute 
er sich zunachst1 2) auch noch, gegen den Kurfursten von 
Sachsen 3) mit allen Mitteln yorzugehen und ihn der Kur zu 
entsetzen, wie es Klemens VII yerlangt hatte, so war doch 
an der wahren Gesinnung des Kaisers gegen den Kurfursten 
nicht mehr zu zweifeln. Denn eben in jenen Tagen lóste 
Karl das bisherige gute Yerhaltnis, wie es seit den Tagen 
seiner Wahl mit Friedrich dem Weisen bestanden hatte, auf. 
Derselbe Hannart, yon dem wir schon gehbrt, hatte die 
Mitteilung uberbringen mussen, dafs der Kaiser fortan4) 
auf eine Yerbindung seiner Schwester Katharina mit dem 
Neffen des Kurfiirsten yerzichte.

1) Vergleiche Baumgarten II, S. 343.
2) Der Passus im Mandat des Kaisers v. 18. Juli „bei Vermeidung 

criminis laesae Majestatis etc.“ war im Schreiben an Kurfursten Friedrich 
weggelassen worden.

3) Rankę II. 114. Anmerkung 1.
4) Rankę II, 115.
5) Rankę II, 108. Maurenbrecher, Geschichte der katbolischen Re- 

formation. S. 537 fif.

Nicht weniger besorgniserregend waren jene Regens- 
burger Beschliisse 5). Denn hier hatten sich unter Leitung 
des papstlichen Legaten Campeggi Erzherzog Ferdinand, die 
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Herzbge von Bayern, der Erzbischof von Salzburg, die 
Bischbfe von Speier, Strafsburg, Konstanz, Basel, Freising, 
Passau und Brisen zu Unterdriickung der Lutherischen 
Neuerungen und zu gegenseitiger Unterstiitzung verpflichtet. 
Es folgten die verscbiedenen Yersuche, die hier beschlossenen 
Festsetzungen zur Geltung zu bringen; allerorten begannen 
die Yerfolgungen. Auch die litterarischen Widersacher 
Lutbers traten energischer und zablreicher auf, selbst Eras- 
mus warf jetzt bffentlich Luther den Fehdehandschuli hin. 
Auf allen Punkten der Linie ging die katholische Partei 
zum Angriff vor.

Naturgemafs mufste aber diesem allgemeinen Yordringen 
gegeniiber auch die andere Seite ihre Gegenmafsregeln er- 
greifen. Allein es ist charakteristisch, dafs man dabei nicht 
etwa der Gewalt mit der Gewalt begegnete, sondern dafs 
man einfach auf Grund der beiden Niirnberger Reichsab- 
schiede Bestimmungen in der religiosen Frage traf. So er- 
liefs am 18. Juli Landgraf Philipp *) ein Mandat, das Evan- 
gelium lauter und rein zu predigen, das Gleiche verordnete 
der Landtagsabschied Kasimirs vom 1. Oktober 1524. Eben- 
so lautete der Beschlufs des Stadtetags zu Speier 1. Juli 1524. 
Konig Friedrich von Danemark, zugleich Herr von Schleswig 
und Holstein, verbot strengstens, jemandem der Religion 
wegen ein Leid zuzufiigen. Aber waren diese Mafsnahmen 
der evangelisch gesinnten Stande geniigend, dem Yordringen 
der katholischen Partei Widerstand zu leisten ? Konnte man 
rereinzelt, wie man rorging, hoffen, der immer einheitlicher 
und kiihner auftretenden Gegenstrbmung Meister zu werden? 
Lutbers Meinung war das wohl, der alles allein von dem 
einfachen Worte erwartete. Das war Luthers einzige Grófse, 
politisch aber auch seine Schwache1 2). Es bedurfte ganz 
anderer Schicksalsschlage, ehe die Uberzeugung von der

1) Vergl. Rankę II, 119.
2) Vergl. Kóstlin, Martin Luther, I, 639.
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Notwendigkeit eines engeren Zusammenschlusses durchdrang. 
Die Zukunft des deutschen Protestantismus hing dayon ab, 
ob es, iiber diese Bedenken und den Widerstreit der Inte- 
ressen hinweg, moglich war zu einer engen Yereinigung aller 
eyangelisch Gesinnten zu einem gemeinsamen Bundę zu ge- 
langen.

Zunachst kam alles darauf an, wie sich die Dinge in 
Sachsen ais dem Mittelpunkte der ganzen reformatorischen 
Bewegung weiter entwickelten.

Man weifs, wie Kurfiirst Friedrich, seinen „gewaltigen 
und gewaltthatigen“ Unterthanen ruhig hatte gewahren 
lassen, trotz aller Gefahren, die man damit gegen sich. her- 
aufbeschwor. Was fur Stiirme hatte deshalb der Kurfiirst 1 2 3) 
und sein Beyollmachtigter am Regiment Planitz nicht schon 
aushalten miissen! Der heftigste Widersacher war da stets 
sein Nachbar und Yetter Herzog Georg gewesen. Allein 
die allgemeine Lagę, die Furcht yor dem Ausbruch der 
Yolksleidenschaft hatte noch immer energische Mafsregeln 
yerhindert. Jetzt aber erhob die katholische Reaktion kuhner 
denn je zuvor ihr Haupt. Wir sahen bereits mit welchem 
Erfolge.

1) Baumgarten U, 227.
2) Yergl. Baumgarten K, 8. 225 ff.
3) Yergl. auch Kostlin I, S. 637.

Und wahrlich! Bedrohlich genug hatte sich die Lagę 
gestaltet. Aber so schmerzerfullt Friedrich der Weise diese 
heraufsteigenden Gewitterwolken sah, jenes unerschutterliche 
Gottyertrauen, das ihn bisher allein gehalten und getróstet, 
yerliefs ihn nicht. Er hatte direkt in die Sache Luthers 8) 
nie eingreifen wollen, also konnte er auch jetzt nicht direkt 
fur seine Sache Partei nehmen. Anders bei seinem der- 
einstigen Nachfolger und Bruder Johann. Neben grbfserer 
Jugend und Entschlossenheit kam bei diesem hinzu, dafs er 
bereits entschieden auf dem Boden des neuen Eyangeliums 
stand. Unmdglich konnte er sich den Gefahren yerschliefsen, 
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die fiir ihn und sein Land im Anzuge waren. Die Uber- 
macht der Gegner war zu grofs. Aber stand man denn 
noch allein ? Waren denn nicht bereits auch andere Fiirsten 
und Stande dem Eyangelium zugefallen ? Machte sie der ge- 
meinsame Glaube, „ihr hóchster Schatz auf Erden“, nicht zu 
Bundesgenossen ? Zwangen die Gegner nicht dazu, auch ihrer- 
seits ihre Krafte zu yereinigen, um gemeinsam ihr Gottes- 
wort yor dem Untergang zu schiitzen ?

In der That sind am sachsischen Hofe bereits in diesem 
Jahre solche Gedanken aufgetaucht und besprochen worden. 
Niemand eifriger ais Graf Albrecht yon Mansfeld lenkte 
die Aufmerksamkeit auf diese bedrohliche Lagę ł). Er, ein 
eifriger friihzeitiger Bekenner der Beformation, war eben 
deshalb yon Herzog Georg von Sachsen a) in seinem Lehen 
nicht bestatigt worden. Mehr ais ein andrer hatte er an 
sich erfahren kbnnen, was auf dem Spiele stand. Daher 
sein fortgesetztes Drangen und Bemuhen, dem Herzog Johann 
und durch ihn dem Kurfiirsten die Augen iiber die „ge- 
schwinden leuffte und practica, wy besorglich wider sein 
churfurst. und furstliche gnaden gesucht" zu offnen 3).

In einer persbnlichen Zusammenkunft am 13. Noyemb. 
1524 hatte Albrecht.4) abermals darauf hingewiesen und den 
Herzog Johann erinnert, mit seinem Bruder Bucksprache zu 
nehmen.

Johann hatte die Gefahren nicht geleugnet, aber war 
doch auch nicht sofort auf Mansfeld’s Piane eingegangen:

1) Vergl. Kbstlin I, S. 644.
2) Bucholz, Gescb. Ferdinands I, S. 367.
3) Ein Gutachten des Grafen fiir Herzog Johann v. 17. Nov. 1524 

dafiir besonders lehrreich. Auff dass e. f. gn. unterthenigk erynnern durch 
mich gescheen, oh dyselbich mytt dem durchleucht. hochgebornen fursten 
e. f. gn. bruder dem kurfursten auss betracht der geschwynde leuffte — 
dem yorzukommen unterrethe halten wolden etc.

4) Am 17. Noy. schreibt Mansfeld an Herzog Johann: auff dass — 
— am negesten sontagk nach Martine — erynnern etc.
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Mansfeld solle sich in dieser Sache bemiihen und dann 
Anzeige thun1). Auf solche Weise konnte natiirlich die An- 
gelegenheit nicht in Flufs kommen, denn zu gering war 
Albrechta Macht, und so erbot er sich, schriftlich daruber 
nochmals seine Ansichten auszusprechen 2). Gewifs war die 
Lagę schwierig, die Folgen unberechenbar. Zudem war 
Johann nicht Kurfiirst; Griinde genug, um nicht yorschnell 
yorzugehen.

1) In demselben Schreiben v. 17. Nov.: — wy wol dar zu tnaln 
von e. f. gn. myr sampt erynnerungk voriges abscheydt angezeyhett wart, 
das ich mich in der sachen bemuhen und alsdan ew. f. gn. bericht und 
anzceyg thun solt.

2) Ebenda. Die Folgę war jenes Gutachten Albrechts v. 17. Noy., 
unsere Quelle fur diese ganzen ersten Verhandlungen.

3) So e. f. gn. und ander fursten eyn yorstandt hetten, worthe meng- 
lich so dem eyangelium gern anhenygk heuffigk zufallen etc.

4) Es mangelt alleyn an eynem haupt und anfenger.
5) — und umb dess schwach glewbigen wyllen, der leyder am meysten 

seyn, were solchs nit yon unnothen.
6) — dass eyangelium welchs dan e. f. gn. und eyn jder yorsteher 

zu handhaben schuldigk.

Bereits am 17. Noyember schickt Mansfeld sein 
Gutachten ein. Er fordert, dafs Sachsen mit etlichen 
Fiirsten, die dem Eyangelium anhangen, handeln lasse und 
mit ihnen einen „verstandt“ mache, um, falls man suchen 
wiirde, mit Gewalt das góttliche Wort zu unterdriicken, 
solchem gottlosen Yornehmen Widerstand zu leisten. Dann 
wiirden auch yiele dem Eyangelium zufallen 3) und dieses also 
erhalten werden. Es mangelt allein an einem Haupt und 
Anfanger, fahrt er fort4). Denn die Sympathien bei Standen, 
Adel und gemeinem Mann seien so grofs, dafs es unmbglich 
sie anzuzeigen. Alle die jetzt, weil sie keinen Ruckhalt 
haben, yom Eyangelium sich drangen lassen oder nicht frei 
zu bekennen wagen, wiirden sofort zufallen. Denn leider 
seien der Schwachen die meisten 5). Aber sei denn Johann 
nicht auch dazu yerpflichtet ais Fiirst, der seine Unterthanen 
in ihrem Glauben zu schiitzen und yor Krieg zu behiiten 
habe?6) Wohl stehe dies in Gottes Hand, aber der Mensch 
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sei sein Werkzeug, dadurch Gott handelt Schliefslich er- 
bietet sich Albrecht ais Unterhandler. Und triigen Kurfiirst 
Friedrich, und Johann Bedenken in ihrem Kamen mit den 
andern Fiirsten die Yerhandlungen anzukniipfen, so sollten 
sie es durch Mittelspersonen, nachdem man sich entschlossen, 
worauf zu handeln sei, geschehen lassen. Um Gotteswillen 
sollten sie sich das Werk, das „nunmals erst zum besten 
reichen mag“, befohlen sein lassen1 2).

1) Dan ob gesagett gott worthe es wol handhaben, ist entlich dass 
solchs yn seym gotlich wyllen stehett, wyli aber den menschen ais den 
wergkzugk, dardurch gott handelt, haben.

2) Bytt underthenigk e. f. gn. sampt meynen gnedigsten herm wolden 
bedenken, was dy fruchtbarlich und erspreyslieh zum besten in disser 
sachen yorwenden konnen, ynnen umb gots wyllen — befollen sein lassen.

3) Vergl. Kostlin I, S. 617 ff.
4) Ohne Datum, in Weimar. Ges. Arch. Reg. H., pag. 1 A. Nach

dem ir negst auff die underredung, so wir der itzigen leuffte halben mit- 
einander gehabt, geschrieben, dasselbige haben wir inhalts gelesen — 
Wir wissen eueh aber gnediger meinung nicht tzebergen, das wir auf 
berurt euer schreiben — naehgedacht und konen doch aus ursachen — 
bei uns noch nicht wol ermessen, das sichs wolle thun lassen, dieser 
sachen halben yerstSndnis tzemachen.

Gedanken, wie sie Luther schon in seiner Schrift an 
den deutschen Adel, spater 1523 in der von der weltlichen 
Obrigkeit ausgesprochen, werden herangezogen. Die welt- 
liche Obrigkeit 3) ist yerpfliehtet, die Unterthanen zu schiitzen. 
Und eben deshalb mufsten sie ihres Eindrucks auf Herzog 
Johann sicher sein. Aber freilich. andres sprach dagegen, 
die „Scheu vor menschlichen Anschlagen, die ohne Gott zu 
S chanden wurden". So antwortet er auch jetzt wieder aus- 
weichend: er habe hin und wieder „denselben nachgedacht", 
konne aber aus yerschiedenen Griinden noch nicht ermessen, 
dafs sichs wolle thun lassen 4). Auch wisse er bis zu dieser 
Stunde nicht, bei welchen Fiirsten und wie mit „beąuemlich- 
keit ansuchung zu thun“ sein mdchte; „denn ihr sehet“, fahrt 
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er fort, „allenthalben wie man den dingen geneigt ist“. Aber 
er weist doch auch nicht alles von sich, sondern bittet den 
Grafen, er solle auf diese Einwendungen seine Meinung 
zu erkennen geben.

Es spiegelt sich deutlich hier wieder, wie wenig ge- 
klart noch die Yerhaltnisse waren. Man erkennt die drohende 
Gefahr, aber man findet sich noch so alleinstehend, dafs 
man ernstlich solche Gedanken eines Biindnisses nicht durch- 
zudenken wagt. Nicht einmal auf jenen Fiirsten hofft man, 
der dann der treueste Bundesgenosse werden sollte, auf 
Philipp von Hessen. Und doch hatte dieser schon vor 
einigen Monaten zur neuen Lehre sich bekannt x); auch die 
Liineburger Herzoge konnten ais evangelisch gelten -). Aber 
so deutlich war diese Parteinahme doch nicht hervorgetreten 
und hatte sich nirgends noch in einer Weise erproht, dafs 
alle Bedenken hatten zuriicktreten kbnnen.

Das Gefiihl der drohenden Gefahr hatte um dieselbe Zeit die 
Stadte zu analogen Mafsnahmen getrieben. Niemand hatte auf- 
richtiger ais sie gegen das Wormser Edikt sich gestraubt 3). Den 
Reichsabschied von 1524 hatten sie eben deshalb anzunehmen 
sich geweigert. Mit grbfstem Mifstrauen sahen sie daher auf die 
Regensburger Yersammlung, hatten ihre besonderen Botschafter 
dort, um die Yerhandlungen auszukundschaften 4). Auf Grund 
der dort gefafsten Beschliisse schrieben sie dann im Juni 
einen allgemeinen Stadtetag nach Speier aus B). Neben 
andern speziell stadtischen Angelegenheiten, wie Session und 
beharrliche Hilfe, berieten sie vornemlich auch ihre Stellung 
zur neuen Lehre 6). Die Strafsburger beantragten daselbst, 
direkt im Gegensatz zum Niirnberger Abschied und den

1) Vergl. oben S. 12.
2) Vergl. Rankę.
3) Friedensburg, Reichstag von Speier, S. 10.
4) Virck, Polit. Korrespondenz der Stadt Strafsburg I, Nr. 169.
5) Rankę II, S. 119 ff.
6) Virck, Pol. Korr. I, Nr. 171.
XIV. 2
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Regensburger Abmachungen, dafs man blofs auf Grund der 
heiligen Schrift predigen lassen solle. Wiirden ihre Be- 
schwerden gegen Ausfuhrung des Wormser Edikts nicht an- 
erkannt und deshalb gegen sie mit Acht oder Bann yorge- 
gangen, wie man sich gegen einander yersehen und auf 
welche Stadte man sich yerlassen konne. Auf der beyor- 
stehenden Speierer Yersammlung solle daruber beschlossen 
werden. Und die Beschliisse waren dieser Instruktion ge- 
mafs ’). Nichts ais die heilige Schrift sollte gelehrt werden. 
Daruber sollte ein gemeinschaftlicher Ratsehlag in Speier 
ubergeben werden. Noch gewaltig gewinnt dieser Tag mit 
seinen Beschliissen an Bedeutung dadurch, dafs die Grafen 
yom Rhein hier erschienen und mit den Stadten ankniipften. 
Auch sie hatten seiner Zeit gegen den Niirnberger Abschied 
yon 1524 protestiert. Jetzt war die Gemeinsamkeit des re- 
ligiosen Interesses so stark geworden, dafs alle bisherigen 
trennenden Momente zuriicktraten. Der Traum Ulrichs von 
Hutten1 2 3) war in Erfullung gegangen. Aus „bewegenden 
Ursachen 8) und dafs dieser antrag den stetten in vil weg 
dienstlich“, gehen die Stadte darauf ein und eróffnen ihre 
Bedenken. Ein fiirstlioher Bericht uber diesen Tag kann 
nicht genug die unerhórte Disziplin der Stadte heryorheben.

1) Fels, Zweiter Beitrag zu der Reichstagsgeschichte. S. 203 u. 204.
2) Straufs, Ulr. v. Hutten II, S. 195.
3) Fels, Zweiter Beitrag, S. 205.
4) Fels, Zweiter Beitrag, S. 205.

Ais aber dann die Speierer Yersammlung yom Kaiser 
yerboten wurde, traten die Stadte in Ulm Dezember 1524 
zusammen 4). Man yereinigte sich, einander gegen alle Yer- 
suche, das Wormser Edikt auszufiihren, zu Hilfe zu kom- 
men. Der Kaiser soli durch eine Schrift mit „einfiirung 
stattlicher Ursachen, warumb sie solch mandat ohne Uffruhr, 
Zerriittung und Blutyergiesung nit auszurichten wiisten“, urn 
Milderung ersucht werden. Speziell den drei Stadten Wei- 
fsenburg, Landau, Kaufbeuern, die der lutherischen Lehre 
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wegen Anfechtungen bereits erlitten, wird Rat und Bei stand 
mitgeteilt. Die angekniipften Beziehungen mit den Grafen 
fiihren hier bereits zum Beschlufs, „sich in diesen leuften 
nicht yoneinander zu sondern 1)“.

1) Fels, Zweiter Beitrag, S. 206.

Noch aber gingen diese Bestrebungen — hier der Stadte 
und Grafen, dort der Fiirsten — getrennt nebeneinander ber. 
Noch war keine Spur einer gegenseitigen Annaherung, wohl 
eher mifstrauisch beobachtete man gegenseitig diese Ver- 
suche, sich zu gemeinsamem Schutze gegen etwaige Ver- 
gewaltigung zu verbinden.

Die alten Standesgegensatze und yerscbiedenen Interes- 
sen waren noch zu machtig, um eine solche Yerstandigung 
zwischen Fiirsten, Grafen und Stadten zuzulassen. Noch 
yermochte das Evangelium nicht, diese weite Kluft zu schlie- 
fsen. Ehe aber das Eyangolium diese allein bestimmende 
Macht wurde, mufste es zuyor die alten bisherigen Zustande, 
Verbindungcn, wie sie Tradition, Interessengemeinschaft und 
Yerwandtschaft geschaffen, Ibsen. Gleich im Beginne der 
Reformation hatte sich das gczeigt. Der Kurfiirst von Sach- 
sen hatte keinen heftigern Widersacher, ais seinen Yetter 
Herzog Georg. Jetzt drohte bereits die Spaltung unter den 
Reichsstadten.

In der religibsen Erage standen diese ja durchaus nicht 
auf gleichem Standpunkte, neben bereits ganz eyangelischen 
finden sich neutrale und streng katholische. Aber ihre gute 
Disziplin , die sie in Fragen der Stadtepolitik stets gemein- 
sam auftreten liefs, hielt auch jetzt noch stand. Denn in 
der That yerband sie in dieser Angelegenheit noch ein ge- 
meinsam.es Interesse, dieses namlich, eine gewaltsame Erhe- 
bung des gemeinen Mannes zu verhindern, die hier nur aber 
um so gefahrlicher war, ais der benachbarte Fiirst gewifs 
die Gelegenheit zur Einmischung nicht yoriiber gehen lasson 

2 *

meinsam.es
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wiirde. Die Stadte waren daher auch im Juli 1524 zu 
Speier in seltener Einmiitigkeit aufgetreten.

Gleichwohl trat doch bereits jetztdas trennende Moment 
heryor. Denn im September’) begannen Yerhandlungen 
zwischen Basel und Strafsburg iiber ein Biindnis, „einen nach- 
barlicłien Vorstand“1 2), zu dem noch Ziirich, Bern, Solothurn 
und Schaflhausen gehóren sollten. Die Motive fur Strafs
burg, gerade in diesem Augenblick die alte Verbindung mit 
den Stadten zu losen, lassen sich nicht ganz sicher erkennen. 
Zweifelsohne war es yorzugsweise ein Gefuhl der Yhrlassen- 
heit — der weitere Yerlauf wird noch mehrfaeh Beweise 
dafur bringen —, das Strafsburg bewog, in diesen gefahr- 
drohenden Zeiten 3) einen sicheren Riickhalt an den Schwei- 
zer Stadten, mit denen seit lange freundschaftliche Bezie- 
hungen bestanden, zu suchen. Die Yerhandlungen nahmen 
trotz mancherlei Bedenken giinstigen Fortgang, selbst der 
Bauernkrieg unterbrach sie zunachst nicht4 5). Am 27. April 
1525 legte Strafsburg einen Entwurf einer „mitburgerschaft" 
dem Basler Rat yor. Damach yersprechen die 6 Stadte, 
einen „nachbarlichen tróstlichen yerstand zu machen“. Mit 
12 000 Mann soli man sich zu Hilfe kommen, auf eigne Ko- 
sten. Strafsburg, dessen Truppen der Entfernung wegen 
leicht Schwierigkeiten in den Weg gelegt werden kbnnten, 
darf seine Hilfe auch in Geld entriehten. Diese Hilfe soli 
gebraucht werden gegen jedermann, ausgenommen das ganze 
rómische Reich, nicht aber einzelne Fiirsten, Herren oder 
Stadte desselben. Der Yertrag soli auf 8 Jahre gelten. 
Wenn sonet noch jemand sich ihrem Bundę anschliefsen 
will, so haben die einzelnen Stadte das Recht, sie aufzu- 
nehmen 6).

1) Virck, Polit. Korr. I, nr. 173 u. 174.
2) Vergl. ferner noch Virck, Polit. Korr. I, nr. 181. 182. 184.
3) Man fiirchtete sogar einen Handstreich dureh Ferdinand. Vergl. 

Polit. Korr. der Stadt Strafsburg I, S. 93.
4) Virck, Polit. Korr. I, nr. 185.
5) Polit. Korr. I, nr. 185.
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Fuhrten die Yerhandlungen zunachst auch zu keinem 
Resultat, — erst mehrere Jahre spater sind sie wieder auf- 
genommen worden, — so zeigen sie doch bereits die unge- 
heure Gefahr, die fur Deutschland durch die religióse Spal- 
tung heraufbeschworen war. Was spater, freilich in sehr 
viel entschiedenerem und bedenklicherem Mafse sich zeigte, 
die Hinneigung Oberdeutschlands zum Anschlufs an die 
Schweiz, gleich hier tritt sie Łervor. Gegen jedermann 
soli die Hilfe gebraucht werden, „usgenomen das ganz roe- 
misch rich und nit sundere fursten, herren oder stett in das 
rich gehbrig“. Die Klausel, dafs das ganze rómische Reich 
ausgenommen sein sollte, will wenig besagen. Auch der 
Westphalische Friede, der den einzelnen Gliedern des Reichs 
die Souyeranitat gab, machte diese Einschrankung. Nicht 
nur gegen Fursten und Herren, auch gegen die Stadte sollte 
das Burgrecht seine Geltung haben. Man sieht, die Spal- 
tung der Stadte war nur noch eine Frage der Zeit.

Das Tastende, Unsichere, das alle diese Yersuche einer 
neuen Gruppierung zeigen, hing yornehmlich mit dem allge- 
meinen Zustande der Dinge in Deutschland zusammen. Dabei 
war die Sympathie der Masse des Volks fur die religióse Neu- 
ordnung so unzweifelhaft, dafs Freund wie Feind mit ihr rechnen 
mufsten. Noch war die Móglichkeit, allen Bestrebungen der 
katholischen Machte und Stande zum Trotz, dass der Druck 
der unteren Schichten des Volks die Reformation durch- 
setzen wiirde.

Da, Ende 1524 brach der Bauernkrieg aus. Alle Ob- 
rigkeiten waren durch diese elementare Eruption in ihrer 
Existenz bedroht. Speziell die Stadte hatten nur schwer 
ihre Selbstandigkeit behaupten kónnen. Ihnen lauerte neben 
der Erhebung der Bauern und des niederen Stadtvolks auch 
noch der machtige Nachbarfurst auf. Schliefslich gelang es 
ihnen aber, wenn auch mit yerschiedenen Einbufsen, ihre 
Unabhangigkeit zu erhalten. Auch die Fursten blieben Sie- 
ger: gemeinsam hatten Freund und Feind der neuen Lehre 
die furchtbare Gefahr bezwungen. Aber sofort nach Nieder- 
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werfung des Aufstandes trennten sie sich. Die katholisch 
Gesinnten, voran der schwabische Bund, benutzten den Sieg 
zu riicksichtsloser Vernichtung und Verfolgung der Anders- 
glaubigen. Jetzt war der gemeine Mann, auf den man bis- 
her stets Riicksicht zu nehmen gezwungen war, niederge- 
worfen; endlich durfte man hoffen, die rerhafste „lutherische 
Sekte“ auszurotten.

Niemand war dadureh mehr in seiner Selbstandigkeit 
gefahrdet, ais die Stadle. Daher ward schon im Juli 1525 
ein Stadtetag nach Ulm ausgeschrieben *). Im Aussehreiben 
heifst es, er sei angesetzt, um gegen die Anschuldigungen, 
ais hatten die Stadte den Bauernkrieg yerursacht, zu pro- 
testieren; ferner sollte beraten werden, wie man dem Blut- 
yergiefsen Einhalt thun konne. Und dies fuhrte naturgemiifs 
dann auf dem Tage -) zu Beratungen iiber ein gemeinsames 
Biindnis aller Stadte. Wegen mangelnder Gewalt ward der 
Beschlufs auf den nachsten Stadtetag yerschoben. Allein 
auch hier kam kein Beschlufs zustande wegen zu geringer 
Anzahl der erschienenen Stadte 3) und alles wurde auf den 
angesetzten Beichstag nach Augsburg yerschoben.

Bei diesen Yerhandlungen mufsten sich aber Bedenken 
geltend machen, ob man damit den Fiirsten nicht Mifstrauen 
und Gelegenheit erwecken wiirde, gegen sie yorzugehen. 
Und noch eine andere Erwagung drangte sich auf. Waren 
die einzelnen Stadte nicht zu weit von einander entfernt, 
nicht auch an Macht zu yerschieden, um sich von einem 
allgemeinen Bund Vorteil zu yersprechen ? Wie aber, wenn 
die grofseren Stadte getrennt yorgingen ? In der That sehen 
wir schon im August zu Heidenheim 4) und im Oktober zu 
Giengen dariiber Augsburg mit Nurnberg und Ulm yerhan- 
deln. Aber auch hier gelangte man zu keinem Abschlufs. —

1) Virck, Polit. Korr. I, nr. 187.
2) Fels, Zweiter Beitrag, S. 206.
3) Fels, a. a. O. S. 206 u. 207.
4) Friedensburg, Reichstag von Speier, S. 152.
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Strafsburg *) stand diesen Bestrebungen fern. Wohl suchte 
Niirnberg es hereinzuziehen; aber Augsburg, das in letzter 
Linie den ganzen Plan vereitelte, protestierte sofort dagegen; 
Strafsburg sei zu weit gesessen.

Die analoge Erscheinung zeigte sich in Norddeutschland 
nach Niederwerfung des Bauernaufstandes 1 2). Wahrend die 
katholischen Fiirsteu ihn benutzen wollten zur ganzlichen 
Yertilgung der neuen Lehre, denn ihnen erschien diese ais 
die Ursache der ganzen Emporung, mufsten die evangeli- 
schen Eiirsten sich diesem Ansturm gegeniiber fester anein- 
ander anzuschliefsen suchen.

1) Friedensburg, 1. c. S. 170 Anm. 4.
2) Rankę II, S. 160 ff.
3) Friedensburg, Zur Vorgeschichte des Gotha-Torgauischen Bund- 

nisses, S. 8 ff.

Diese Bestrebungen gehen alle von den Milki hiius er 
Yerabredungen aus, welche die verbiindeten Eiirsten Kurfiirst 
Johann, Herzog Georg und Landgraf Philipp im Lager daselbst 
getroffen. Man hatte sich da bei etwaiger Erneuerung von 
Aufstanden zu gegenseitiger Hilfeleistung rerpflichtet. Es 
kam nur auf die Interpretierung an.

Die Anregung zu diesem Biindnis ging von Herzog Georg 
aus 3). Nun aber war schon friiher und jetzt wieder von 
ihm ausgesprochen worden, dafs Luthers Lehre die Ursache 
dieser Bauernaufstiinde sei.

Wie, wenn man jetzt einen Furstenbund zusammen- 
brachte, ahnlich dem Schwabischen Bundę, der ja soeben seine 
Yortrefflichkeit gegen die Lutheraner bewiesen ? Daran fehlte 
es in Norddeutschland, und stellte man die neue Lehre 
zunachst nicht in den Yordergrund, so war wohl zu hoffen, 
durch die Macht der Yerhaltnisse auch Sachsen und Hessen 
mit fortzureissen.

Die Miihlhauser Abrede sollte auch anderen Eiirsten 
mitgeteilt werden. Jeder wollte die ihm befreundeten be- 
nachrichtigen und zu gewinnen suchen. Philipp brachte die 
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Kenntnis ihres Bundes an Heinrich von Braunschweig; Jo- 
hann an die brandenburgischen Markgrafen, die beide ohne- 
hin zu den betreffenden in naherer Yerbindung gestanden. 
Allzu ernsthaft konnten aber beide sich nicht bemuhen. 
Denn den einen riefen seine Yerpflichtungen gegen den. 
schwabischen Bund; der andere war durch Ubernahme des 
Kurfurstentums in Anspruch genommen. Hm so energischer 
war Georg von Sachsen. Es gelang ihm am 19. Juli 1525 1) 
in Dessau neben Joachim vou Brandenburg, den Erzbischof 
Albrecht von Mainz und die Herzbge Erich und Heinrich 
von Braunschweig zu versammeln. Den Yorwand gaben die 
Muhlhauser Yerabredungen zum Schutze gegen die Unter- 
thanen ab. Aber warum waren Johann und Philipp nicht 
geladen ?

1) Friedensburg, Zur Yorgeschichte, S. 11 ff.
2) Friedensburg, Zur Yorgeschichte, S. 13 ff.

Philipp erfuhr erst August 1525 durch Johann von 
diesem Tage. Im Zusammenhang mit den dort gefafsten 
Beschliissen wird man vermuten diirfen, Georg suchte zu- 
nachst ohne sie, die leicht hinderlich werden konnten, die 
anderen Fursten in sein katholisches Interesse hineinzuzie- 
hen. Waren erst sie alle gewonnen, so konnten die beiden 
anderen kaum noch zu opponieren wagen. Ihr Beschlufs daselbst 
zu Dessau lautete2), weil die yerdammte lutherische Sekte die 
Wurzel dieses Aufruhrs sei, diese auszurotten, wenn anders man 
je wieder zu Ruhe und Sicherheit gelangen wolle. tjber Mit- 
tel und Wege wolle man sich spater beraten. Auf diesem 
Standpunkt sollte man auch mit Sachsen und Hessen ver- 
handeln, sonst freilich hatten weitere Besprechungen keine 
Aussicht.

So defensiy in der Form die Beschliisse, die schriftlich da- 
mals nicht fixiert wurden, gelautet haben mogen, offensiv ge- 
dacht waren sie sicher. Wie wollte man sonst die lutherische 
Lehre und Sekte ausrotten! Was halfen alle Mafsregeln im 
eignen Lande, wenn die Nachbarlande von diesem Gift an- 
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gesteckt blieben? Und deutlicher, ais alle Worte, beweist dies 
die Sendung Heinricha von Braunschweig nach Spanien.

Genug, jen er Batschlag uber die Dessauer Yerabredungen 
■ward nun auch an Johann und Philipp mitgeteilt'). Um ihnen 
grbfseren Nachdruck zu yerleihen, that dies Georg personlich bei 
einer Begegnung mit seinem Vetter im August 15 2 5 in Naumburg. 
In seiner Buhe und Wohlwollen yerschob Johann die ent- 
scheidende Riickaufserung, bis er davon auch die branden- 
burgischen Markgrafen in Kenntnis gesetzt. Aber so viel gab 
er doch sofort zu erkennen, dafs der Anhang, betreffend die 
lutherische Sekte, uber die Miihlhauser Beschliisse hinaus- 
gehe. Ihm waren dieselben zugleich in dem Sinne gemeint 
gewesen, dafs man sich gegenseitig gegen alle Gefahren 
unterstiitzen wolle.

Thatsachlich war also bei so ganzlich yerschiedener 
Auffassung das Muhlhauser Biindnis gesprengt. Es er- 
iibrigte nur noch, definitiy gegen Georgs Interpretierung 
Yerwahrung einzulegen. Zu dem Zwecke setzten sich Johann 
und Philipp in Verbindung. Am 15. September kamen die 
beiderseitigen Ratę zusammen. Die von ihnen aufgesetzte 
Antwort1 2) protestiert, ais ware es ihre Absicht gewesen, das 
gbttliehe Wort zu yertilgen, das sei unmoglich. Mit Luthers 
Lehre identifizieren sie sich nicht, wohl aber geben sie zu 
erkennen, dafs sie von dem nicht lassen konnten, was mit 
der Schrift in Einklang. Daruber zu entscheiden, schlagen 
sie eine Beratung der Gelehrten von beiden Seiten yor.

1) Friedensburg, Zur Vorgeschichte. S. 18 ff.
2) Vergl. Friedensburg, Yorgeschichte. Beil. II, S. 115.

Aber war uberhaupt die Sache noch in einem Stadium, 
wo eine solche Entscheidung beide Teile befriedigen konnte ? 
Natiirlich yerwarf eben deshalb Georg diese Yorschlage.

So standen sich die beiden Ansichten fest und feindlich 
gegenuber. Der Yersuch der Dessauer Yerbiindeten, Johann 
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und Philipp einzuschiichtern und damit Baum fur Be- 
kampfung des Luthertums zu gewinnen, war gescheitert. 
Aber es hiefs allen Gefahren die Augen verschliefsen, wenn 
dieses Yorgehen nicht auch auf eyangelischer Seite Gegen- 
mafsregeln zum Schutze des Eyangeliums heryorgerufen hatte.

Die grofse Krisis des Bauernkriegs ist auch deshalb yon 
mafsgebender Bedeutung fur den Fortgang der Reformation, 
dafs sie erst iiber die definitiye Stellung der einzelnen 
Stande entschied. Wie fest bei einem jeden seine Uber- 
zeugung wurzelte, jetzt mufste es sich zeigen. Je begie- 
riger die altglaubige Partei die Emporung benutzte, um am 
yerhafsten Luthertum Rache zu nehmen, um so mehr wurden 
die Evangelischen sich ihrer Uberzeugung bewufst,

Daher hatte bereits im Fruhjahr 1525 Philipp eine 
Annaherung an Sachsen gesucht1). Im Marz 1525 erbat er 
sich eine Zusammenkunft mit Johann Friedrich und wo- 
móglich auch mit dessen Vater Johann.

1) Rommel, Philipp der Grofsmiitige. I. S. 134. Friedensburg, 
Zur Yorgesch. S. 40. Anm. 3.

2) de Wette II Nr. 687.
3) Seckendorff, Comm. de Lutheranismo II, 35.

Bereitwillig gingen die Sachsen darauf eiu. Am 
20. Marz traf man in Kreuzburg zusammen. Luther 
hoffte sofort yiel fur die eyangelische Sache2). Und der 
Erfolg gab ihm Recht. Eher Land und Leute etc. wollte 
Philipp yerlassen, ais yomEyangelium weichen 3). Die gemein- 
same Kriegsfahrt nach Miihlhausen hatte sie einander noch 
naher gebracht. Jetzt hatten ihnen die Dessauer Yerhand- 
lungen die ganze Gefahr ihrer Lagę yor Augen gefuhrt. Es 
bedurfte nur eines letzten Anstosses, um die gleichsam pra- 
destinierten Yorkampfer des Protestantismus dauernd zu- 
samm enzufuhren.

Man kann sich fast wundern, dafs nicht fruher diesbe- 
ziigliche Yerhandlungen, die gleichsam in der Luft lagen, 
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stattfanden. An Mifstrauen Johanns gegen Philipp, der nahen 
Yerwandtschaft desselben mit Georg von Sachsen wegen, 
braucht man nicht zu denken. Vielmehr sehe ich den Grund, 
weshalb Sachsen so lange zaudert, mit Hessen ein naheres 
Biindnisyerhaltnis einzugehen, in den Miihlhauser Yerab- 
redungen. Zum Schutze gegen Empórungen, iiberhaupt aber 
zu gegenseitiger Hilfeleistung sollte es geschlossen sein , so 
fafste es Johann und gewifs auch Philipp auf.

In solcher Voraussetzung hatte Johann , wie in Miihl- 
hausen verabredet, die Markgrafen von Brandenburg1) in 
Saalfeld angegangen, Philipp den Heinz von Braunschweig 2). 
Eben deshalb hatte beide Małe die Antwort gelautet, zwischen 
ihnen bedurfe es nicht erst weiterer Verabredungen zu 
Schutz und Trutz. In demselben Sinne hatte daher Johann, 
etwa Juni 1525, durch Grafendorf auch bei den Herzbgen 
Otto und Ernst von Liineburg anfragen 3) lassen, „wessen er 
sich mit Hilfe und Beistand zu vertrósten hatte, so kiinftig 
Gottes Worts und der evangelischen Wahrheit halben Wider- 
wartigkeit und Empbrung sich zutriigen“.

1) Eanke II, S. 162. Friedensburg, Zur Vorgeschichte S. 11.
2) Friedensburg 1. c. S. 10.
3) Friedensburg, Eeichstag von Speier, S. 62 Anm. 2. Die Antwort 

der Herzoge ist vom 28. Juli datiert.

Zu gleicher Zeit denkt Johann freilich auch bereits an 
ein weiter gehendes, speziell eyangelisches Biindnis, denn er 
sucht sich bei den Liineburger Herzogen zu yergewissern, ob 
sie mit ihm ein solches Biindnis abzuschliefsen bereit sind, 
falls er und andere etwa ein solches aufrichten wiirden. 
Kniipit Johann damit wieder an die friihern Besprechungen 
vom Oktober 1524 an, so ist es doch nur zu natiirlich, dafs 
Sachsen zunachst seine Yerwandten heranzuziehen sucht, 
ehe es an andere Fiirsten denkt.

Ende August kam den Standen das kaiserliche Aus- 
schreiben eines neuen Reichstags nach Augsburg in die 
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Hande *). So viel war mit Sicherheit daraus zu entnehmen, 
an eine Aufhebung des Wormser Edikts dachte der Kaiser 
nicht. In den religiosen Dingen sollte keine Neuerung vor- 
genommen werden.

Was sollte dann aber ein Reichstag? Also auch die 
schrecklichen Erfahrungen von 1525 hatten nichts gefruchtet! 
Unendlich viel kam auf diesen ersten Reichstag nach der 
furchtbaren Zerriittung des Bauemkriegs an. Gebieterisch 
war die Notwendigkeit fur die Evangelischen, hier nicht ge- 
trennt aufzutreten. Um so notwendiger, da Karl ais Sieger 
iiber Frankreich sprach 1 2).

1) Friedensburg, Zur Vorgeschichte S. 27.
2) Rankę II, S. 167.
3) Fels, Zweiter Beitrag, S. 206.
4) 15. September gemeinsames Schreiben von Philipp und Johann 

an Herzog Georg. Yergl. oben S, 24. 25.

Die Stadte hatten die grofse Gefahr sofort erkannt und 
deshalb September 1525 einen Stadtetag naeh Speier ausge- 
schrieben 3). Sie schieden mit dem Beschlufs, an Ferdinand 
eine Botschaft abzusenden mit der Bitte, beim Kaiser fordem 
zu helfen, dafs bis zum nachsten Reichstag einhellige Ord- 
nung der Zeremonien bewerkstelligt wiirde.

Zu gleichen Erwagungen mufste Philipp von Hessen 
kommen, um so mehr, ais zugleich. mit jenem kaiserlichen Aus- 
schreiben Ende August ihm die Dessauer Beschlusse 4) zuka- 
men. Statt gegenseitigen Schutzes, wie die Muhlhauser Be- 
schliisse besagten, sollten sie zu einer Zusammenfassung der 
katholischen Tendenzen fiihren.

An Interesse und Verstandnis fur die evangelische 
Sache hatte es, wie wir sahen, Johann von Sachsen keinen Augen- 
blick fehlen lassen. Aber die kiihne Initiative war nicht bei ihm. 
Ruhiges Abwagen, dann aber auch festes Beharren an der 
einmal ais richtig erkannten Wahrheit: so war Johann.

Von unermefslicher Bedeutung war es darum, dafs sich 
ihm jener zweite Genosse beigesellte, dessen eigentliches Wesen
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Energie und Thatkraft, kiihne Entschlossenheit, selbst Yer- 
wegenheit war. Die Starkę und Bedeutung ihres Bundes 
liegt gerade in der Weise, in der sie sich gegenseitig erganzen. 
Die Bedachtsamkeit des einen wurde korrigiert durch die 
Dngestiimheit des andern, dessen Kiihnheit durch jenes 
Bestandigkeit.

Am 5. Oktober 1525 schickte Philipp seinen Rat Waib- 
lingen an Johann !). Damit treten die bisher mehr tastenden 
Yersuche der Evangelischen nach einem Biindnis in ein 
neues Stadium. Aus den Auftragen Philipps1 2) ersieht man, 
dafs das Ausschreiben des Kaisers die letzte YeranJassung 
ist. Von der lutherischen Sekte soli te in Augsburg gehandelt 
werden. War da bei des Kaisers deutlich ausgesprochenen 
Ansichten und den seit dem Bauernkrieg herworgetretenen 
Absichten der Gegner nicht zu befiirchten, dafs, wie dort, 
jetzt wieder „das Gute mit dem Bbsen, die Wahrheit mit der 
Unwahrheit ausgerottet“ wiirde? Wenn die lutherische Sekte, 
der sie doch nur „so viel anhingen, ais Luthers Lehre mit 
dem klaren Gotteswort sich vergleicht“, wernichtet wiirde ? 
Mufste nicht neue Weiterung und Beschwerung erfolgen, 
wenn dort etwas beschlossen wiirde wider das gbttliche 
Wort, nachdem der gemeine Mann von der Wahrheit und 
den geistlichen Mifsbrauchen Unterricht empfangen ?

1) Rommel, Philipp d. Grofsm. I S. 138. Rankę II, S. 171. Friedens- 
burg, Zur Vorgeschiehte S. 41 ff.

2) Rommel, 1. e. III Nr. 4.

Darum solle Johann persónlich in Augsburg erscheinen, 
auch einen der Liineburger Herzoge, Pommern, Mecklenburg 
und „wen sonst er dem Wort gortes anhengig zu sein an- 
sehe“, mitbringen. Ernst von Baden, Kasimir und Georg von 
Brandenburg werde man dort treffen; er selbst werde auch 
nicht fehlen. Man solle dort sich besprechen und dann die 
Stadte und Grafen hinzuziehen. Gegen Beschliisse zu 
gunsten der Mifsbrauche miisse man protestieren und allein 
Gottes Wort zur Richtschnur nehmen. Gewifs wiirden wiele 
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Fiirsten und Grafen zufallen; er selbst wolle zuyor noch 
mit Ludwig von der Ffalz zusammenkommen. Auf den 
Herzog von Yeldenz wiirde man gleiehfalls sicher reclmen 
kónnen.

Man yergleiche die ersten Besprechungen Johanns mit 
Mansfeld Oktober 1524 mit diesen Ausfiihrungen und man 
wird den grofsen Fortscliritt erkennen. Damals wufste 
Johann noch nicht, an welche Fiirsten er sich wenden solle, 
jetzt waren es dereń schon eine grofse Anzahl, auf die man 
teils sicher zahlen, teils hoffen konnte.

Aber noch bedeutsamer ist diese Instruktion deshalb, 
weil hier zum ersten Małe mit Entschiedenheit die Grund- 
linien entworfen wurden, auf denen schliefslich der Schmal- 
kaldische Bund sich aufbaute, die Yerbindung der Fiirsten 
mit den Stadten. Gleichberechtigt erscheinen sie noch nicht, 
aber doch schon ais sehr bestimmender Faktor. Es ist klar, 
was Philipp dazu verm.och.te. Es war das Eyangelium, fiir 
welches auf den letzten Beichstagen, den Stadtetagen, den 
schwabischen Bundestagen, gerade sie die energischsten Yor- 
kampfer gewesen waren. Die alte Gewohnheit und Yer- 
schiedenheit der Standesinteressen yerschwand vor der 
einigenden Macht des Eyangeliums.

Yermutlich schwebte Philipp auch der Schwabische Bund 
ais Muster vor, der ja gleiehfalls Fiirsten und Stadte um- 
fafste. Um so eher aber konnte Philipp diesen entscheidenden 
Gedanken fassen, ais er, wie Sachsen, dem eigentlichen 
Herrschaftsgebiet der Stadte zu entfernt safs, um mit ihren 
Interessen ernstlich zu kollidieren.

Nach allem, was bisher geschehen, ist nicht zu yer- 
wundern, dafs Johann sofort diesen Yorschlagen zustimmt. 
Mit „ayner besondern freyde und merklicher ergetzlichkeit" 
habe er es yernommen, schreibt er1), und sei bereit, auf 
„wege zu trachten“, den Anschlagen der Geistlichen zu be- 

1) d. d. Torgau fr. n. Dionysii 1525.
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gegnen. Er will Mecklenburg und „wen er sonst mehr fur gut 
und dem gottlichen wort anhengig“ halte, zu gewinnen suchen. 
Alsdann mogę man die Stadte und darauf die Grafen heran- 
ziehen, um gemeinsam allen Planen der Geistlichen gegen 
das gottliche Wort entgegentreten zu kónnen.

Er schlagt vor, auf Grund eines Ansbachischen Gut- 
achtens sich. zuerst iiber die strittigen Punkte zu bespreehen 
und zu vereinigen. Dadurch war in der That eine Grund- 
lage fur alle weitern Yerhandlungen gewonnen. Sehr ein- 
verstanden war Johann auch, dafs Philipp Ludwig von der 
Pfalz sondieren wollte.

Diese Zusammenkunftx) Philipps und Ludwigs von der 
Pfalz fand unmittelbar darauf, noch im Oktober, in Alzei 
statt. Auch der Erzbischof von Trier war zugegen. Die 
alten Bundesgenossen aus der Sickinger Fehde einigten sich 
uber gemeinsames Auftreten in den Reichsangelegenheiten. 
Der Reichstag sei naeh Worms oder sonsthin zu verlegen. 
Ferner ward ein gemeinsames Schutzbiindnis mit dem Hause 
Wittelsbach verabredet. Endlich mufs auch die religibse 
Frage besprochen worden sein, denn Johann trat diesen Be- 
schlussen bei und Trier wurde seitdem ais zugewinnend von 
Philipp betrachtet. Yermutlich hatten sich Pfalz und Trier 
mit Hessen dahin geeinigt, dafs die religióse Frage vorge- 
nommen werden miisse.

Diese Beschliisse teilte Philipp dem Johann mit, zugleich 
wohl um personliche Begegnung bittend 1 2). Auf November 
wurde deshalb Johann Friedrich nach Fridewald abgeschickt.

1) Friedensburg, Zur Vorgeschichte, S. 45 ff.
2) 30. Oktober schreibt dies Johann zu.

Die Auftrage, die er von seinem Yater erhielt, waren 
mehr informatorisch; wie Pfalz und andere sich zum Evan- 
gelium steli ten ? Was fur eine Instruktion Philipp fur den Augs- 
burger Reichstag aufzusetzen gedachte? Ob man mit der 
Stadtebotschaft an Ferdinand zusammengehen solle? Er 



32 Erste Biindnisbestrebungen evangelischer Stande.

rechne aufserdem neben Kasimir noch auf Henneberg, Philipp 
yon Grubenhagen, Anhalt, Mansfeld, die Stadle Magdeburg 
und Niirnberg. Schliefslich erbietet sich Johann zu einer 
persónlichen Zusammenkunft.

Nach den Yorschlagen, die Philipp nun in Fridewald1) 
unterbreitete, sollten ihre beiderseitigen Gesandten in Augs
burg sich bereden und vereinigen, darauf die Gesandten 
yon Pfalz, Kasimir und Georg von Brandenburg, Liineburg 
und Baden zu gewinnen suchen, dafs sie alle in „sachen des 
eyangeliums fur einen mann" stehen. Erst dann solle man 
auch Trier ins Yertrauen ziehen. Yon Stadten rechnete man 
auf Niirnberg, Augsburg, Ulm und Strafsburg.

1) Vergl. Friedensburg, Zur Vorgeschichte, S. 49. Hanke II, S. 171.
2) Im allgemeinen yerweise ich auf Friedensburg, Zur Vorgeschichte 

S. 50 ff. Die Falle, wo ich seinen Ausfiihrungen nicht zu folgen ver- 
mag, ergeben sich aus dem Text.

Folgerichtig drangt die Lagę mehr und mehr auf ein 
eigentliches Biindnis hin2). Man wollte in Sachen des Eyan
geliums fur einen Mann stehen, wenn auch zunachst nur der 
katholischen Partei des Reichstags gegeniiber. Gewissermafsen 
konzentrierte sich noch alles in der gemeinsamen Vorstellung 
bei Ferdinand um Anderung der Malstatt und der Propo- 
sitionen. Alles Weitere sollte auf der Zusammenkunft nach 
W eihnachten yon den Fiirsten in Person entschieden werden. 
Die Stadte Niirnberg, Augsburg, Ulm und Strafsburg sollen 
in die Yereinigungmit aufgenommen werden. Die andern Stadte 
aber nicht, diese sollen blofs mitwirken bei der Yorstellung bei 
Ferdinand. Jeder yerspricht so yiel ais mbglich Bundes- 
genossen zu werben. Besonders betont wird dabei die Heran- 
ziehung der Grafen.

Nicht umsonst hatte Philipp gerade seinen Altersgenossen 
Johann Friedrich fur diese erste entscheidende Beratung 
ausersehen. Seine Jugend und sein Mut mufsten ihn ge- 
eigneter erscheinen lassen, auf Philipps Piane einzugehen, ais die 
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ruhige Besonnenheit Johanns. So kam in der That ein Be- 
echluss zustande, der iiber diese anfanglichen Yorschlage weit 
hinausging, indem die Yereinigung nicht bios in Sachen 
des Evangeliums Geltung baben, sondern sich auch auf Falle 
erstrecken sollte, „do einer vor dem andern recht leiden 
konnd“.

Zugleich wurde daselbst auch die Instruktion der Vor- 
stellung bei Ferdinand J), und zwar im Namen der Kurfiir- 
sten , Fiirsten, Grafen und Stadte entworfen, die gegebenen 
Falls in Augsburg geandert werden durfte. Yom kaiserlichen 
Edikt vom 24. Mai ausgehend, dafs alle Stande stracks bei 
dem Wormser Edikt bleiben sollten, das aber „beschwerlich 
Irrsal, auch Lasterung Gottes und seines heiligen Worts“ 
verursacht, wodurch sonder Zweifel der Bauernaufstand ent- 
sprungen, erklaren sie, diese eingewurzelten Irrsale seien 
durch strenge Mandate nicht zu stillen, auch das Wort Got
tes nicht aus den Herzen der Menschen zu reifsen, wenn 
man nicht neuen Aufruhr und Emporung erwecken wolle. 
Darum baten sie unterthanigst, dafs diese Irrungen, welche 
sie „fur das hauptstiick aller reichshandlungen hielten, daran 
frid, recht und alles das von nothen ist hanget“, auf 
diesem Reichstag, dem letzten Niirnberger Abschied und 
dem „gottlichen wort“ gemafs, gehandelt wiirden. Nur 
so sei eine argere Wiederholung dieser Unruhen abzuwenden. 
Weil dann ferner sie noch auf die Bauernschaft Achtung 
haben miifsten, kdnnten sie Augsburg, zumal da dort der 
Hauptherd der Emporung, unmóglich besuehen und baten 
deshalb um Anderung der Malstatt nach Niirnberg, Frank
furt, Mainz oder Worms. Sollten diese Erinnerungen aber 
nicht angenommen werden, so sollten sie erklaren, dafs sie 
das Wormser Edikt, da es „irer und irer underthanen seelen- 
heyl und die gewissen belangen tett“ — nicht ausftihren 
kbnnten. Darum miifsten sie dem Kaiser Bericht erstatten, 
dafs sie in allen andern, so „vil leyb und gut belangen thut

1) Abgedruckt bei Friedensburg, 1. c. Beilage Nr. 4.
XIV. 3



34 Erste Biindnisbestrebungen evangelischer Stande.

und dem heiligen reich zu nutzen und gedeyn reichen sold, 
sich in allwege ais getreue glider halten und erzeigen wol- 
den“, in der Zuversicht, er werde sich ais christlicher Kai
ser mit christlicher und gnadiger Antwort erzeigen.

Wenn man bei diesen Schritten auf die Stadte rechnete, 
so lag dazu die Yeranlassung nicht etwa blofs in dem frii- 
hern Auftreten der Stadte, sondern auch in noch spateren 
unzweideutigen Beweisen ihrer Haltung. Wie sie am 3. Ok- 
tober 1525 1) durch Albrecht von Mansfeld Nachricht von 
dem Beschlusse des Stadtetags an Johann hatten gelangen 
lassen uod dabei gebeten, dafs dieser mit allem Nachdruck 
auf eine Beratung der Glaubenssache ais Prinzipalstiick be- 
stehe, hatten sie nochmals am 21. Oktober direkt auf die 
Schaden hingewiesen, die das ungleiche Predigen zur Folgę 
habe.

1) Vergl. Friedensburg, Keichstag von Speier, S. 153.
2) Friedensburg, Zur Yorgeschichte, S. 54.
3) Friedensburg, Zur Yorgeschichte, S. 55.

Auch mit Philipp war damals Nurnberg in Beziehung 
getreten2), der seinerseits die Stadt zu ihrer Haltung be- 
gluckwunscht und Anfang November direkt das Begehren 
gestellt hatte, sie sollten ihre Gesandten zum Reichstag da- 
hin instruieren, mit seinen Yertretern und anderen Liebhabern 
des Gottes-Worts sich zu benehmen und zu beraten, wie 
mau dieser und anderer Sachen halber ein christliches Ver- 
standnis und Einigkeit aufrichten konne.

Auf Strafsburg glaubte man rechnen zu konnen, da es in 
kirchlichen Reformen gerade damals entscheidend vorgegangen 
war und zudem mit benachbarten Fiirsten, wie Philipp von 
Baden, durch den Bauernkrieg in niihere Beziehungen ge- 
kommen war. Eben diesen hatte auch Landgraf Philipp 
ermahnt, tren am Evangelium festzuhalten.

Bedeutungsvoller noch war, wie sich Pfalz stellen wiirde. 
Philipp berichtete sofort3) von den Fridewalder Bespre- 
chungen. Und so weit ging Ludwig auf ihre Piane ein, dafs 
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auch er die Glaubenssache yorzunehmen yersprach. Aber 
an ein gemeinsames Auftreten oder gar Biindnis dachte er 
nicht und instruierte demgemafs seine Gesandten nach Augs
burg.

Allein so schnell gab Philipp seine Hoffnungen nicht 
auf. Daher sucht er 1. Dezember 1525 nochmals Ludwig 
fur sein Biindnis zu gewinnen; eben dahin ziele das Biindnis, 
den Pbbel vom Aufruhr abzuhalten und sie selbst wegen 
ihres Glaubens zu schiitzen.

Die Brandenburger hatte Johann ubernommen ł); da 
Kasimir kaiserlicher Kommissar, yerschob man die weiteren 
Verhandlungen bis nach Augsburg. Dafiir gelang es, Heinrich 
von Meklenburg und den Fiirsten von Anhalt zu gewinnen, 
die beide ihre Yollmacht auf den sachsischen Gesandten 
Minkwitz ausstellten.

Es mufste sich zeigen, wie weit diese Hoffnungen sich 
auf dem Reichstag in Augsburg erfiillen wiirden. Aber 
Yerhandlungen1 2) fanden eigentlich gar nicht statt, teils 
wegen schwachen Besuches, es waren zudem blofs Gesandte 
anwesend, teils wegen der allgemeinen Lagę, der Span- 
nung zwischen Habsburg und Wittelsbach. Konnte man 
somit einhellig gar nicht auftreten, so war erst recht ein 
Biindnis nicht zu erreichen. Unter dem Druck feindlicher 
Yerhaltnisse hatte sich dieses yielleicht herausbilden kbnnen. 
So blieb alles in Reserye.

1) Vergl. Friedensburg, Zur Yorgeschichte, S. 59.
2) Yergl, Rankę II, S. 172 ff. Friedensburg, Zur Vorgescb., S. 64.

3*

Philipp von Baden war iiberhaupt nicht erschienen. 
Kasimir aber lehnte nach mehrfachen Yerhandlungen ein 
evangelisches Biindnis ab. Mit den Grafen und Stadten 
wolle er nichts zu thun haben; im iibrigen sei er zu einer 
Zusamraenkunft der weltlichen Fiirsten zur Besprechung der 
religiósen Differenzen bereit. Doch konne er ohne Riick- 
sprache mit seinem Bruder Georg nichts beschliefsen.

Landgraf Philipp dachte deshalb, diesen durch ein cin- 
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gehendes Schreiben fur ihre Piane zu gewinnen ł). Es ist 
gewissermafsen das Programm des damaligen Protestantismus.

Ausgehend von dem Bauernaufstand, der unter dem 
„falsehen Schein des Evangelii“ entstanden, fiihrt Philipp 
aus, dafs zur Erhaltung von Friede, Einigkeit und Gehor- 
sam der Unterthanen nichts so sehr helfen werde, ais w en u 
die Obrigkeiten das heilige Evangelium dem Yolke „lauter, 
rein und klar“ predigen lassen und fur „fromme, gottes- 
fiirchtige und gelehrte Prediger" sorgen.

Da auf dem Augsburger Reichstag zu besorgen gewesen 
sei, dafs von den christlichen Sachen, Lehren und Zeremonien 
geschwiegen oder die alten Mifsbrauche „in Schwung“ er- 
halten wiirden, woraus bei dem gemeinen Mann schlimmerer 
Abfall und Empórung ais das erste Mai entstehen kdnnten, 
so hatten Johann von Sachsen und er ihre Gesandten dahin 
abgefertigt mit dem Befehl, „raten und beschliefsen zu helfen, 
was dem ewigen reinen Schatz des góttlichen Worts gemafs“ 
sei, auch andere gleich gesinnte Kurftirsten, Fursten und 
Stande heranzuziehen und sich mit ihnen zu vereinigen.

Diese Gedanken entsprechen, wie wir bereits wissen, 
dem ersten Teil der Fridewalder Abmachungen. Sie sollten 
zum Hauptpunkt, dem Biindnis fiihren. Darauf legt Philipp 
das Hauptgewicht, um so mehr, ais der bisherige Yerlauf des 
Beichstages die andern Fragen, da ja iiber sie eigentlieh 
gar keine Yerhandlungen stattgefunden, erledigt hatte.

Das Biindnis definiert er dahin, dafs man sich gegen- 
seitig schiitzen wolle; sowohl fiir den Fali, dafs man des 
góttlichen Worts wegen angegriffen, ais auch fiir den andern, 
„dafs man wider Recht, des Reichs Ordnung und Billigkeit“ 
beschwert werden sollte. Doch sei diese Einung niemandem 
zum Nachteil, sondern allein „gar guter christlicher Meinung, 
ihre Lande und Leute vor unrechter Gewalt und bei Recht 
zu beschirmen" gemacht. Philipp berichtet dann weiter von

1) Vergl. Beilage I bei Friedensburg, Speierer Reichstag. 
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den vergebliohen Yersuchen bei Markgraf Kasimir, die wir 
bereits kennen. Und doch hatte dieser eher ein solches 
Biindnis suchen miissen zur „Unterdriiokung vieler aufriihre- 
rischer Mifsbrauche, zur Aufrichtung christlichen Wesens 
und Erhaltung von Frieden und Recht“. Um so mehr, ais die 
Geistlichen selber ein „Verstandnis“ gemacht und „mit vielen 
spitzigen Praktiken und Listen, Darstreckung von Geld und 
Gut umgehen" und sich vielleicht „mit andrer Leute Hilfe 
unterstehen“, eine „Ordnung zu machen, was ein jeder glauben, 
predigen, thun und lassen soll“; und wer solches nicht be- 
willigen wolle, wiirde „des Backenschlags gewartig" sein. 
Deshalb miisse einem jeden Christen diese Sache zu Herzen 
gehen. Darum solle er die Ehre Gottes und sein Wort be- 
denken, in Ansehung des Biindnisses und der Praktiken der 
Geistlichen erwagen , was fur sie alle auf dem Spiele stehe, 
auch in Rechnung ziehen, dafs viele Fiirsten, Grafen und 
Reichsstadte dem Evangelium zufallen und sich „die Sache 
damit schicklich“ anlafst. Aus allen diesen Griinden solle er 
ihr evangelisches Biindnis foldera. „Denn“, und damit fafst 
Philipp am Schlufs nochmals die politische Situation zu- 
sammen, „nachdem sich die geistlichen Eiirsten verbunden 
haben, deucht uns auch furdersam, geraten und gut, dafs 
wir weltliche Kurfiirsten, Eiirsten, Grafen und Stadte uns 
samtlich auch in eine Einung begeben1*.

1) Nach Inhalt wie Form.

Es ist bereits das vollstandige Gothaer Biindnis, welches 
hier Philipp entwickelt'). Interessant ist besonders, dafs 
Philipp keinen Augenblick, trotz der wenig erfreulichen 
Resultate des Augsburger Reichstages, an seinem Programm irre 
geworden ist. Die Hoffnung, die evangelischen Stande doch noch 
in einem Biindnis zu rereinen, beseelt ihn ganz, wie er nament- 
lich an der Yerbindung mit den Stadten unentwegt festhalt. 
Neu ist der. Hinweis auf ein katholisches Biindnis. Er 
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zielt darnit auf den sogenannten „Mainzer Ratschlag" hin, der 
in jenen Tagen zu seiner Kenntnis gelangte x).

Johann freilich fand es bedenklich. 1 2), hinter Kasimir in 
soleher Weise bei Georg vorstellig zu werden, weil er 
dadurch Kasimir zu beleidigen fiirchtete. Bedenklicher aber 
■war, dafs die Ausfuhrungen Kasimirs ihres Eindrucks auf 
Johann nioht verfeh.lt hatten.

1) Yergl. unten S. 39.
2) Friedensburg S. 87.
3) Vergl. Friedensburg, Zur Yorgeschichte, S. 84 ff
4) — alsdan doch die allein zum wenigsten des gottlichen worts 

halb, ob man dawider wolt belestigt und zu dringen understanden werden, 
zu bewilligen und anzunehmen. Philipp an Johann, 18. Jan. 1526.

5) Herzog Georg von Sachsen war dabei noch ansgenommen.
6) Yergl. Friedensburg, Zur Yorgeschichte, S. 93 ff.

Und doch hatten gerade die Grafen und Stadte noch 
am meisten sich den Yerbiindeten genahert3). So hatte 
Nurnberg sich. bereit erklart, in jeder Weise fur das 
Evangelium am Reichstag mit einzutreten. Die direkten 
Biindnisantrage freilich hatte man nicht annehmen wollen, 
weil man zunachst die Beschlusse des Reichstags erwarten 
solle. Auf Trier dagegen war nicht zu rechnen und selbst 
Ludwig von der Pfalz war trotz aller Bitten Philipps zu 
einer bestimmten Erklarung nicht zu bewegen gewesen.

Um so mehr mufste aber Philipp bei Johann darauf 
dringen, die Stadte, besonders Nurnberg, nicht fallen zu 
lassen. Aber so weit gab er dessen Bedenken schon nach, 
dafs er meinte, falls Kasimir kein eigentliches Biindnis mit 
den Stadten einzugehen gedenke, so solle er doch so weit mit 
ihnen sich zusammenthun, dafs man sich gegenseitig bei dem 
Wort Gottes schutzen wolle 4).

Zum Gliick fur Philipps Bestrebungen offenbarten sich 
gerade in diesem Augenblick die Absichten der Gegner deut- 
licher denn je. Wie in dieser Beziehung die Dinge lagen, be- 
wies klar ein Schreiben der Dessauer Yerbiindeten 5), das Mitte 
Dezember in die Hande von Sachsen und Hessen kam6).

verfeh.lt


Erste Bundnisbcstrębungen evangelischer Stande. 39

Wahrend sie zur Beruhigung der Untertanen nichts fiir 
wichtiger ansahen, ais Ordnung der kirchlichen Differenzen 
und Freigabe des góttlichen Wortes, erklarten jene einfach 
auf dem Wormser Edikt zu stehen; und wer selbstandig 
Neuordnungen yornehme, der stelle sich auf denselben Stand- 
punkt, wie die aufriihrerischen Bauern. Warnungen vor Um- 
trieben Georgs und des Erzherzogs Ferdinand waren eben 
in jenen Tagen ihnen gleichfalls zu Ohren gekommen.

Und Georg selbst1), durch ein gemeinschaftliches Schreiben 
Johanns und Philipps vom 7. Januar 1526 gedrangt, hatte 
deutlich zu erkerinen gegeben, dafs die Yertilgung der neuen 
Lehre die erste Yorbedingung aller Buhe und Sicherung sei. 
Erfuhr man dech auch, dafs yerschiedene Fiirsten heimlich 
mit Georg zu Leipzig zusammengekommen waren2 3), von 
dereń Beschliissen man zunachst nichts wufste, dereń Tendenz 
aber nach allem Yorhergehenden klar sein mufste. Brachte 
man doch Truppenversammlungen damit in Yerbindung!

1) 1. c. S. 97.
2) A. a. O. S. 98.
3) Friedensburg S. 101.

Und noch nicht genug damit! Anfang Dezember 1525 
waren zu Mainz s) die Kapitel aller Suffragane versammelt ge- 
wesen und hatten den Kaiser durch eine besondere Gesandt- 
schaft gegen das Luthertum anzurufen beschlossen. Das 
mufste den protestantischen Bundnisbestrebungen einen neuen 
machtigen Impuls geben. Und so sehen wir denn, dafs von 
jetzt an — schon im Brief an Georg von Brandenburg — 
Philipp stets ais ein besondres Moment, selbst in Biindnis 
zu treten, diese Yereinigung der Geistlichen anfiihrt und 
immer von neuem betont.

Ais daher Philipp, gemafs der friiher besprochenen Ab- 
rede einer Zusammenkunft nach Weihnachten, eine solcbe 
fiir den 27. Februar 1526 in Gotha in Yorschlag brachte, 
ging Johann darauf ein. Auch weiter darauf, dafs yon allen 
Standen sonst allein Niirnberg eingeladen werden sollte.
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Ihr gemeinsames1) Schreiben an Niirnberg spricbt2 3 * * * *) riach 
Betonung der beiderseitigen freundschaftlichen Beziebungen 
von der Gnade Gottes, der jetzt sein heiliges W ort, das so 
viele Jahre yerdunkelt, wieder offenbart. Gern wollten sie alles 
thun, was christlichen Fiirsten und Obrigkeiten gebiihre. Sie 
erzahlen dann von den Praktiken und dem Biindnis der Geist- 
lichen. Sie seien gewillt, bei Gottes Wort und der Wahrheit 
zu bleiben, und hatten deshalb ein Biindnis in Aussicht ge- 
nommen. Triige Niirnberg Gefallen daran, so sollten sie einen 
Abgesandten nach Gotha schicken, wo man dann auch be- 
reden konne, wen man sonst noch heranzuziehen habe 8).

1) Man miifste sehr irren, wenn dieser Brief nicht aus Philipps Ge- 
danken hervorgegangen. Er erinnert auch sehr an seinen Brief an Georg 
von Brandenburg.

2) Vergl. Friedensburg, Vorgeschichte, Beil. 7.

3) Der Brief an Niirnberg, aus der gleichen Zeit, wie jener an Georg 
von Brandenburg, entspricht infolgedessen jenem in allem Wesentlichen. 
Nur hat er, ich mochte sagen, einen theologischen Anstrich. Er war 
augenscheinlich auf die Niirnberger, wo die Theologen streng orthodox — 
und die Theologen spielen bei allen Verhandlungen damaliger Zeit eine
eutscheidende Rolle — berechnet. So wird, um nur dies eine hier her-
yorzuheben, ais Zweck des Bundes nur der hingestellt, die Glieder des-
selben vor Vergewaltigung zu schiitzen, falls sie wegen des Gottesworts
iiberzogen wiirden. Dafs er zugleich auch eintreten sollte, „wo einer wider
recht etc.“ angegriffen wiirde, fehlt.

Allein gegen ihre Erwartung lehnte Niirnberg ab, wagte 
sogar nicht, den Tag zu beschicken. Aber auch darauf war 
man gefafst.

Am 17. Februar hatte Mansfeld an Johann geschrieben, 
allein auf die Zusammenkunft von Johann und Philipp komme 
es an. Und Johann yersagte sich nicht. Am 27. Februar 
traf man in Gotha zusammen. Soviel auch damit gewonnen, 
noch waren der Schwierigkeiten genug zu iiberwinden. Sehr 
ermutigend war schon nicht, dafs Niirnberg abgeschrieben 
hatte. Dies barg Gefahr in sich. Denn wenn auch Niirnberg 
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alle Yoraussetzungen der beiden Fiirsten anerkannt hatte, die 
Pflicht der Obrigkeit, die Untertanen zu schiitzen, die Anschlage 
der Gegner, die Notwendigkeit, die Glaubenssache ais das 
Prinzipalstiick zu behandeln, so hatte es dooh gleichwohl 
seine Beteiligung an einem Biindnis abgelehnt, einmal ans 
religiósen und dann aus politischen Motiyen — Beweggriinden, 
wie sie seitdem immer und immer wieder bei den protestan- 
tischen Verhandlungen aufgetreten sind.

„So achten wir doeh“, hiefs es, „beschwerlich, die Hand- 
habung des gottlichen W orts auf zeitliche oder thatliche Hilfe 
zu stellen“. Das „Wort Gottes sei das Gewaltigstc und Kraftigste 
im Himmel und auf Erden“ und darum „machtig genug, sich 
selbst ohne allen menschlichen Schutz und Hilfe zu erhalten“. 
Sodann miifsten sie auf den Kaiser ais ihren „rechten 
einigen weltlichen Herrn und Obern in allen zeitlichen 
Dingen ihr strack Aufsehen haben“. Auch ihrer bisherigen 
Gegner wegen diirften sie nicht eingehen, um ihnen nicht 
mehr Grund zur Klage zu geben. Endlich yerbiete ihnen 
die Nahe des Speierer Reichstags, wo doch gewifs vom 
Eyangelium geredet werden wiirde, bereits jetzt sich in ein 
Biindnis einzulassen. Drum sollten es die Fiirsten nicht 
iibelnehmen, „dafs sie noch auf Kaiser und den angekiindigten 
Reichstag ihr Aufsehen hatten und daneben ihren einigen 
Trost, Yertrauen und Hoffnung in den stellen, der das wunder- 
liche Licht seines heiligen Wortes gnadiglich hat berufen".

Diese Erwagungen waren nur zu sehr geeignet, bei 
Kurfiirst Johann Eindruck zu machen, denn sie entsprachen 
seinen und seiner Theologen Ansichten1). Bekannt ist die 
unwandelbare Anhanglichkeit und riihrende Treue, die die 
Reformatoren allezeit ihrem Kaiser bewahrten, trotz aller 
Enttauschungen und bitteren Erfahrungen: dieselben Ge- 
sinnungen beseelten auch den Kurfiirsten. Man weifs ferner, 

1) Vergl. Seckendorf, de Lutheranismo II, 50.
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wie tief bei Luther die Scheu vor menschlichen Anschlagen, 
die ohne Gott zu Schanden wiirden, wurzelte *). Aber auch 
in dieser Frage war Johan ns glaubiges Gemiit durchaus ahn- 
lich gestimmt. Was Wunder, dafs Philipps Feuereifer auch 
jetzt nur schwer Johanns Bedenklichkeiten iiberwand! Wohl 
versprach 1 2) jetzt Kurfurst Johann mundlich, in den Sachen 
des Evangeliums Land und Leute bei ihm zuzusetzen, allein 
das Biindnis, wie es sich Philipp yorgesetzt, war damit noch 
durchaus nicht erreieht. Ein Gutachten der beiderseitigen 
Ratę, die darauf zusammentraten, lafst uns die Schwierig- 
keiten, die noch zu beseitigen waren, erkennen.

1) So schrieb er, ais er vom Abschlufs des Torgauer Biindnisses 
vernahm: den bund wider den kaiser horę ich nit gerne, denn menschen- 
anscblage, sorge ich, werden fehlen. Vergl. Kostlin, Luther II, S. 9.

2) Vergl. das Gutachten der Ratę, abgedr. bei Friedensburg. Zur 
Vorgeschichte S. 136. — „eines christlichen verstentnus vereiniget hetten 
also, wie sich ihre churfurstlich. gn. u. f. gn. bereit muntlich und eigner 
person gegen einander erpotten.

3) Ich denke, schon daraus erhellt, wie grofsen Eindruck die Niirn- 
berger Erwagungen gemacht hatten.

4) Aber selbst im Gotha-Torgauer Biindnis zeigen sich noch die 
Spuren. Denn mehrere Sachen sind aus dem Ablehnungsschreiben in 
dasselbe aufgenommen worden. So z. B. der Passus, dafs das Vor- 
nehmen der Geistlichen mehr zum Nutzen gereicht etc.; der Fiirsten ais 
Instrument u. s. f.

Der erste Punkt betraf das Absageschreiben Niirnbergs. 
Es sollte auf jeden Fali beantwortet werden, sei es nun von 
Johann oder von Philipp, und zwar „in alwegen" mit Rat der 
Schriftgelehrten3). Einen bestimmten Entschlufs in dieser 
Sache wollte man jedoch fur jetzt nicht bei Niirnberg er- 
zwingen.

Gelang es somit Philipp, die Griinde Niirnbergs ais 
nicht stichhaltig darzustellen 4), so war er gleichwohl noch 
nicht am Ziele. Wir erinnern uns, dafs Markgraf Kasimir 
auf dem Augsburger Reichstag eine Yerbindung mit den 
Stadten abgelehnt hatte. Er hatte vielmehr eine Yersamm- 



Erste Bundnisbestrebungen evangelischer Stande. 43

lung aller weltlichen Kurfursten und Fiirsten in Yorschlag 
gebracht, die eventuell aueh auf diejenigen, „so dem gbttlichen 
Wort gewogen“, beschrankt sein sollte.

Johann hatte diesen Gedanken aufgegriffen, wahrend 
Philipp von der Ausschliefsung der Stadte nichts wissen 
wollte. Gleichwohl mufs jetzt der sachsische Kurfiirst darauf 
zuriickgekomnien sein , denn an zweiter Stelle des besagten 
Gutachtens entwickeln die Ratę des Breiteren die Griinde, 
aus denen diese geplante Yersammlung der weltlichen Fiirsten 
besser zu unterbleiben habe. Sie fiirchten die Ergebnis- 
losigkeit eines solchen Tages, weil einmal der ausgeschriebene 
Reichstag vor der Thiir stehe, weil ferner auch viele Fiirsten 
des Kaisers wegen ihn zu beschicken unterlassen wiirden. 
Ein solcher Mifserfolg miifste allein den Gegnern zu gute 
kommen.

Dann blieb aber nur ein Biindnis der beiden anwesenden 
Fiirsten iibrig. Die Folgen konnten nur giinstige sein, indem 
dann andere Stande, nachdem einmal der ,,Anfang“ gemacht 
„wenig Scheu noch Beschwerung" haben wiirden, selbst bei- 
zutreten. Damit war aber auch der Charakter des Bundes, 
wie man ihn friiher ins Auge gefafst, bewahrt. Der Bund 
mufste ein allgemeiner sein, in dem neben den Kurfursten 
und Fiirsten auch Grafen und Stadte Platz hatten. Die 
Tendenz blieb dieselbe, streng defensiy, allein zu Schutz von 
Land und Leuten, bei Anfechtungen wegen des Glaubens. Da 
Niirnberg abgelehnt, konnte der Yertrag zunachst nur zwischen 
Sachsen und Hessen rechtskraftig abgeschlossen werden, doch 
mit dem „Anhang, ob sich jemand von Kurfursten, Fiirsten, 
Grafen oder Stadten in dergleichen Yerstandnis zu ihren 
kurfiirstlichen und fiirstlichen Gnaden auch thun wolt, dafs 
ihre kurfiirstlichen und fiirstlichen Gnaden den oder die- 
selbigen zu gleicher Yereinigung aufnehmen wollten". Also 
wird fiir „das Bequemste angesehen“, dafs sich Kurfiirst 
Johann und Landgraf Philipp hier in Gotha des gottlichen 
Wortes halber eines „christlichen yerstentnus vereinigten“.
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Alles tJbrige erledigte sich dann leicht *). Da dieser 
sachsisch-hessische Bund nur der Anfang sein sollte, kam 
es darauf an, die iibrigen yon den Standen, die man dem 
Wort Gottes gewogen hielt, zu gewinnen.

Jeder sollte einen Teil derselben auf sich nehmen, der 
Sachse yorwiegend die von Niederdeutschland, der Hesse die 
von Oberdeutschland. In einem letzten Punkte werden die 
einzelneu Stande, auf die man rechnen zu konnen meint, 
namhaft gemacht.

Naturlich wurde in Gotha auch der „Mainzer Ratschlag“ 
und die etwa zu treffenden Gegenmafsregeln besprochen. In 
dieser Beziehung wurde einmal beschlossen, ihn Luther mit- 
zuteilen, damit dieser „der Kapitel unchristlich und eigen- 
niitzig Yornehmen herausstreiche“. Auch sonst will man 
fur mbglichste Verbreitung desselben sorgen, um allen Fiirsten 
die Augen zu óffnen und um so erfolgreicher auf dem bevor- 
stehenden Speierer Reichstage fiir das Wort Gottes zu wirken. 
Zunachst solle man sich gegen die Anschuldigungen desselben 
beim Kaiser nicht verantworten, sondern zuvor den Beichstag 
und seine Beschliisse abwarten.

Auf Grund dieser Beratungen ist dann das Biindnis 
wirklich abgeschlossen worden1 2). Die Urkunde spricht zu- 
erst yon der Gnade und Barmherzigkeit Gottes, der sein 
ewiges reines Wort wieder erscheinen lasse und bisher alle 
Anschlage dagegen zu Schanden gemacht habe. Sie betont 
ferner die Notwendigkeit, die religiose Frage ais das Haupt- 
stiick aller Reichshandlung yorzunehmen, sowie die Geneigt- 
heit der Bundesgenossen, dabei mitzuwirken, wie sie es be- 
reits in Augsburg gewollt, so jetzt auf dem kommenden 
Beichstag zu Speier. Dabei „hofften sie sonder Ruhm, sich 

1) Vergl. das Gutachten der Ratę.

2) Gedruckt bei Hortleder, Handlungen und Ausschreiben I, VIII, 
1 Nr. 2.
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ais gehorsame Fiirsten gegen Kaiserliche Majestat zu er- 
zeigen“, seien auch. bereit in allen Sachen, darinnen sie aus 
„schuldigem Gehorsam zu folgen yerpflichtet, Erkenntnis 
und Weisung zu erdulden". Doch die Praktiken der Geist- 
lichen und ihres Anhangs, dereń Biindnis und Absicht, die 
Wahrheit Gottes und sein Wort zu unterdriicken , sie selbst 
aber zu iiberziehen und zu yerderben, nbtigten sie, kraft 
ihrer Pflicht, die Unterthanen zu schiitzen, dahin zu trachten, 
„auf dafs die Ihrigen yor unbilligem, unyerursachteu Krieg, 
thatlichen und ungottlichen Beschwerungen geschutzt, bei 
dem Wort unbeleidigt und desto friedlicher bleiben mbgen“. 
Deshalb hatteu sie sich „im Namen Gottes aus christlichem 
Gemiit, Herzen und rechter Treue, auch niemandem zu Ver- 
drufs noch zuwider, sondern allein zu Schutz und Rettung 
der Ihrigen und Anderer, die sich von viel bewufster Sachen 
wegen zu ihnen thun wollten, die sie auch aufzunehmen ge- 
neigt seien, yereinigt und in Verstandnis mit einander ge- 
geben“. Sie yersprechen „Leib und Gut, Land und Leute 
und alles Vermbgen bei einander zu setzen“, auch gegenseitig 
aufs „starkste auf eigne Kosten und Schaden" zu Hilfe zu 
kommen, in dem Fali, dafs die Widersacher und ihr Anhang 
„von wegen des gottlichen Worts und der Dinge, so demselben 
nach wider die Mifsbrauche in ihren Landem yorgenommen 
und gehalten werden", sie angreifen wiirden. Die gleiche 
Verpflichtung tritt ein, falls andere Sachen „zum Schein 
wollten furgewandt werden, da es doch berurts gottliches 
Worts halben im Grund gemeint wurde, und ein jeder yon 
ihnen um solcher yorgeschiitzter Scheinsachen Erkenntnis 
und Weisung dulden kbnnten“. Doch woli en sie in allem 
ihr Yertrauen nicht auf sich und ihr Land und Leute setzen, 
sondern auf Gott den Allmachtigen, dessen „Werkzeug und 
Instrument" sie sind, „dem auch wenig ist, mit yielen oder 
wenigen, wider die Feinde zu siegen“.

Das ist der Inhalt des Biindnisses yon Gotha-Torgau 1).

1) In Torgau sachsischerseits ratifiziert, daher meist das „Torgauer 
Bundnis“ genannt.
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Eine feste Organisation war damit keineswegs gewonnen. 
Wer die Bedenken und die Hindernisse, die zu iiberwinden 
waren, erwagt, wird eine solche auch nicht erwarten. Ge- 
nau betrachtet, war der hier abgeschlossene Yertrag nur 
ein vorlaufiges Abkommen. Noch rechnet man auf eine 
Anderung der Haltung des Kaisers, auf eine einheitliche 
Regelung der Glaubensfrage, die man schon in Speier zu er- 
reichen hoffte. Daher sollte nach der urspriinglichen Fassung 
das Yerstandnis auch nur bis zum Speierer Reichstag Geltung 
haben 1). Die Yertragsbestimmungen lauten auch nur ganz 
ailgemein. Land und Leute will man zusetzen, Immerhin 
war doch endlich ein Anfang gemacht, auf dem sich weiter 
bauen liefs.

1) Urspriinglich stand bei „yolgender mass vereynigt“ der Zusatz : bis 
so lang das ein christliehe gleichmessigkeil auff nechstkunftigem reichstag 
angenomen wirdet. Dies wurde dann wieder gestrichen. Weim. Ges.-Arch.

2) Vergl. Seckendorf, de Lutheranismo, II, 50. Kóstlin, Luther, II, 
8. 9.

Ausdrucklich war die Bestimmung aufgenommen worden, 
dafs die Yerbiindeten andere gleichgesinnte Stande in ihre 
Yereinigung aufnehmen diirften. Dafs dabei auch auf die 
Stadte gerechnet war, beweisen uns die Yerhandlungen der 
Ratę. Insoweit war man vom urspriinglichen Programm 
nicht abgewichen. In einem Punkte hatte Philipp aber 
augenscheinlich nachgoben miissen. Denn wenn es friiher 
geheifsen hatte, man wolle sich gegenseitig unterstiitzen 
„auch sonst in anderen Sachen, da einer vor dem andern recht 
leiden konnte", so ist die Yerpflichtung zur Hilfeleistung 
im Gothaer Biindnis allein auf die Falle beschrankt, die „im 
Grund mit dem gottlichen Wort zusammenhangen". Fur den 
Fortgang ihrer evangelischen Einungsversuche war diese 
Einschrankung gewifs nur giinstig. Denn weder die Stadte 
noch Luther wiirden sonst fur sie zu gewinnen gewesen 
sein 2).
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II.

Weitere Verhandlungen auf Grund des Gotha- 
Torgauer Vertrags.

Die stolzen Hoffnungen und kiihnen Piane, mit denen 
sich Philipp yon Hessen am Ende des Jahres 1525 getragen, 
waren nur in sehr bescheidenem Mafse in Erfullung ge- 
gangen. Aber so yiel war doch jedenfalls erreicht worden, 
dafs man sich genahert und Verbindungen angekniipft hatte, 
die eine gedeihliche Weiterentwicklung hoffen liessen. Vor 
allem auch hatte sich gezeigt, eine wie grofse Macht das 
„Wort Gottes“ bereits geworden war. Gelang es, diese 
Krafte zu yereinigen, so war der Sieg des Eyangeliums un- 
zweifelhaft. Und darin liegt die Bedeutung des Gotha-Torgauer 
Bundnisses, dafs jetzt ein Mittelpunkt geschaffen war, an 
dem sich alle yerwandten Elemente anschliefsen konnten.

Man war durch die bisherigen Mifserfolge so wenig ab- 
gesehreckt, dafs man nicht nur daran festhielt, die schon 
friiher angegangenen Fiirsten und Stadte abermals anzu- 
sprechen, dafs man sogar noch andere neu zu gewinnen 
suchen wollte. Dabei hiefs es die Augen offen haben. Denn 
auch die Katholischen setzten alle Hebel in Bewegung, um 
ihrem Bundę neue Mitglieder zuzufiihren. So hatten die 
Dessauer Yerbiindeten 1) auf Anfang Marz einen Tag nach 
Halle angesetzt, wo Mecklenburg und Pommern aufgenommen 
werden sollten. Die Einladung erging auf Grund der Miihl- 
hauser Yerabredung, aber dafs dies nur der Schein, bewies 
die Thatsache, dafs Johann und Philipp nicht eingeladen 
wurden. Heinrich von Mecklenburg lehnte sofort ab, auch 
die Pommern kamen nicht, obgleich sie anfangs Miene dazu 
gemacht. Um so bedenklicher aber erschien das, ais Philipp 

1) Vergl. Friedensburg, Reichstag v. Speier, S. 67-
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und Johann eben auf diese Fur sten ihr Augenmerk gerichtet 
hatten.

Unerwartet bot sich andrerseits eine Gelegenheit, die 
Bestrebungen der Gegner zu durchkreuzen. Aus welchen 
Griinden ist nicht ersichtlich, yielleicht einfach aus dem 
Bestreben nach beiden Seiten hin sich zu decken, suchte 
Anfang 1526 Albrecht von Mainz durch einen gewissen 
Ruhl1) in Eisleben bei Albrecht von Mansfeld eine An- 
naherung an Johann von Sachsen herbeizufuhren.

1) Vergl. Friedensburg, Reichstag v. Speier, S. 69.
2) Johann an Albrecht von Mansfeld, 25. Jan. 1526. Konz. in 

Weim. Ges.-Arch.
3) In seinem Brief v. 8. Februar aus Halle schreibt Mansfeld: ew. 

kurf. gn. gegeben abschyd nach, belangent den fruntlichen vorstandt 
czwossen ew. k. gn. und sein kurf. gn., — und dass ich auff meyn 
underthenigk anbryngen von ew. kurf. gn. dysser folgenden meynunngk 
antwort bekommen, das ew. kurf. gn. auch nicht ungeleybt weren, sych 
mit sein kurf. gn. in einen fruntl. verstandt zu begeben etc.

4) 1. c. — so berugett es doch auff dem wege und also der kurf. 
von Meinz wyli sich mytt ew. kurf. gn. in eyn eynung begeben, das 
s. kurf. gn. wyder ew. kurf. gn. derselbigen underthan nicht handeln 
ader bewegen wollen lassen, im fal das ew. kurf. gn. uberzogen und 
andern leuten nicht uberzogen. So aber ew. kurf. gn. ander leut uber
zogen, wollen sein kurf. gn. dess fals — frey stehen etc.

Johann war iiberrascht. Es sei ein „seltsamer Handel“, 
schrieb er. Auch kannte er zu gut die Unbestandigkeit 
Kardinal Albrechta. Gleichwohl erschien es ihm wie eine 
Fiigung Gottes, dafs einer der „Widersacher des gottlichen 
Worts'1 wankend wurde. So stellte er es denn dem getreuen 
Albrecht yon Mansfeld anheim, zu sehen, wie es „mit dem 
freundlichen Willen gemeint sei“ 2).

Die weiteren Yerhandlungen 3) fanden Anfang Februar 
durch die bezeichneten Zwischenpersonen in Halle stątt, und 
hier stellte sich heraus, dafs Mainz dem Kurfiirsten yon 
Sachsen eine Einung 4) antrug in der Weise, dafs Albrecht 
neutral zu bleiben versprechen wollte, falls Johann ange- 
griffen wurde. Mansfeld fiigte hinzu, er sahe die Sache so 
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an, ais hatte Gott mehr yerhangen wollen: man hatte sich 
zur Ausrottung des góttlichen Worts yerbunden; da zu 
diesem Zweck aber der Kurfurst von Mainz nicht gegen 
Johann ziehen wolle, hahe er dieses Biindnis mit Sachsen 
yorgeschlagen. Mainz sei erbótig eine Tagereise gegen Naum- 
burg zu Johann entgegenzukommen. Mansfeld rat ent- 
schieden zu; nran konne nicht wissen, was Gott „durch 
diesen Mann noch ausrichten wolle“ x). Und besonders solle 
er, falls es irgend anginge, ihn yor dem auf Mitfasten 1 2) nach 
Halle ausgeschriebenen Tag zu sich bescheiden, aus Ursachen, 
die er jetzt nicht schreiben konne.

1) Ebenda. — Ais ist an ew. kurf. gn. mein underthenigk bytten, ew. 
kurf. gn. wolden es noch eynmalss, wer weyss was der almechtigk durch 
den man noch ausrichten wolt, rorsuchen etc.

2) 11. Marz 1526. — Um den Zweck dieses von den Gegnern ange- 
setzten Tages zu vereiteln, bittet Mansfeld nochmals, Johann mogę doch 
den „beden fursten von Bommern und Meckelnburg schreiben, das ir f. gn. 
solchen tagk nicht besucht hetten; denn meins achtens dess gemeinen 
manns halben feyl dar angelegen seyn wyli, das“ etc. 8. Februar 1526. 
Weim. Ges.-Arch.

3) Nach einem Briefe von Graf Wofgang von Gleichen an Kurf. 
Johann. (10. April.) Orig. Weim. Ges.-Arch. Vergl. oben S. 39.

Man sieht, was fur Hoffnungen Mansfeld an diese Zu- 
sammenkunft kniipft. Einmal dachte er dadurch jenen Bun
destag der Dessauer zu stbren , andrerseits geradezu zu 
sprengen, wenn anders es gelang, Albrecht in nahere Ver- 
bindung mit Johann zu bringen. Und gewifs war schon an 
und fur sich diese Annaherung von Mainz ein Schlag gegen 
den Dessauer Bund. Man wird zur Erklarung dieses Schrittes 
wohl den Leipziger Tag heran ziehen diirfen, wo Georg yon 
Sachsen Truppen gegen Sachsen yerlangt hatte3). Wie 
Heinrich von Braunschweig dies abgeschlagen, — es wiirde 
ihm denn yon Eerdinand befohlen, — so kann Mainz aller- 
dings auch bedenklich geworden sein und sich, zumal sein 
Bistum Halberstadt allen Gegenmafsregeln Sachsens ausgesetzt, 
in seiner Furchtsamkeit zu decken gesucht haben.

XIV. 4
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Johann hatte aber selbst auf diesen Bericht1) hin noch 
Bedenken. Deshalb kommt Mansfeld am 17. Februar aber- 
mals darauf zuriick 2 3). Zum mindesten werde doch Johann da- 
durch den Bund, weil dann Joachim und Georg sich nicht auf 
Mainz yerlassen kbnnten, trennen. So gab schliesslich Johann 
nach, aber was dann dort in Naumburg s) verhandelt wurde, 
bleibt dunkel. Eine Anniiherung fand jedenfalls nicht statt. —

1) Vergl. den Brief Mansfelda an Johann vom 17. Februar. Orig. 
Weim. Ges.-Arch. Ew. kurf. gn. antwort auf meyn schreyben aus 
Halle — alss ist in dem wol bedencken zu haben.

2) 1. c. kan ich ew. kurf. gn. woher umb es fast gut sein solt nicht
anczeihen, uber dass es an nott. wywol ich zuworn dar wyder gewesen, 
worthen doch ew. kurf. gn. den bundt, auss dem sich der bruder und
dergleichen herzogk Jorge nicht auff den man vorlassen wurthen,
drennen etc.

3) Am 11. Marz, noch aus Naumburg, berichtet Kurf. Johann uber 
diese Zusammenkunft an Herz. Heinrich von Mecklenburg. Vergl. Frie
densburg, Speierer Reichstag, S. 71 Anm. 1.

4) Vergl. das Gutachten der Ratę, abgedr. bei Friedensburg, Vor- 
geschichte.

5) Vergl. hieriiber Friedensburg, Reichstag v. Speier.

Auch auf Philipp von Grubenhagen, sowie Bischof Erich 
von Osnabriick 4) hatte man sich in Gotha Hoffnung gemacht. 
Wie so auf diese? Yermutlich durch den unermudlichen 
Mansfeld. Denn dieser gehbrte schon friiher einem nord- 
deutschen Furstenbunde, dem sogenannten Lippeschen an. 
Dieser Bund 5), jedenfalls durch die Hildesheimer Fehde ent- 
standen, sieherte jeden vor Yergewaltigung, abgesehen gegen 
den Kaiser. 1519 gegriindet war er rasch emporgebliiht; 
1524 waren Heinrich yon Braunschweig und Erich von 
Calenberg aufgenommen worden; durch erstern wurden dann 
wieder die Mecklenburger und Pommern hereingezogen. 
Ihre Aufnahme erfolgte 15. Dezember 1525 zu Hannover.

Es ist bezeichnend, dafs mit diesem Schritte der 
Mecklenburger und Pommerschen Herzbge sich Johann von 
Sachsen einverstanden erklart hatte, zu einer Zeit, wo er 
sich bereits eifrig mit eyangelischen Biindnisgedanken trug.
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Nicht fern also liegt die Annahme, dafs Johann durch Auf- 
nahme dieser befreundeten und evangelisch gesinnten Fiirsten 
Einflufs in jenem Bundę zu gewinnen suchte. Diese Ab- 
sicht erhellt noch deutlicher daraus, dafs er jetzt selbst, 
durch Mansfeld und Grubenhagen gedrangt, aufgenommen zu 
■werden wunschte. Allein auf dem Tage in Halberstadt im 
Marz 1526 protestierten Heinrich und Erich von Braun- 
schweig und so mufste seine Aufnahme unterbleiben. Da 
nun aber dort eine weitere Tagsatzung auf den 13. Mai 
1526 nach Magdeburg, zu welcher die Fiirsten persbnlich 
erscheinen sollten, anberaumt worden war, so ermahnt jetzt 
Johann alle eyangelisch Gesinnten sicher zu erscheinen; ja 
sogar Philipp von Hessen sollte seinen Gesandten dorthin 
schicken 1).

1) Alle Fiirsten, „die da bei dem worte Gottes stehen wollen," 
sollten personlieh erscheinen. Den Reehtstitel gab das „MilhlbMuser 
Biindnis" ab.

Der Tag selbst seheint schliefslich nicht zustande ge- 
kommen zu sein. Um so bemerkenswerter ist es aber, dafs 
dann kurze Zeit darauf jene Magdeburger Yersammlung, wo 
eben diese Fiirsten anwesend, stattfand, die zum Magdeburger 
Biindnis fiihrte.

Am 9. Mai 1526 fertigte Johann Kaspar von Minkwitz 
an Georg von Brandenburg ab, um ihn zum projektierten 
Tage nach Magdeburg einzuladen. Was war die Ursache 
dieser Tagsatzung? Johann spricht sich dariiber dahin aus, 
dafs man jetzt nun doch, nachdem der Augsburger Reichs- 
tag keine Lósung gebracht, auch der Speierer Reichstag noch 
in weiter Ferne zu liegen scheine, sich iiber Mafsnahmen, 
das gbttliche Wort betreffend, schliissig machen miisse, um, 
falls er doch noch zustande komme, „desto statlicher“ handeln 
zu kbnnen. „Denn die Pfaffheit werde nicht ruhen mit 
allerlei Praktiken zur Dampfung des gbttlichen Worts“.

Johann spielt hier auf die Sendung der Geistlichen 
nach Spanien und den Papst an, dereń Abfertigung ihm 
Philipp am 28. Marz gemeldet hatte.

4*
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Weiter wufste man jetzt1), dafs Heinrich von Braun
schweig wieder aus Spanien zuriickgekehrt und gemafs seiner 
Instruktion iiberall bei den Standon fiir Aufrechterhaltung 
des alten Glaubens thatig war. Dies waren bedenkliche 
Zeichen der „Praktiken der Geistlichen“ und die Gefahr lag 
nahe, auf dem angesetzten Reichstage ins Hintertreffen zu 
kommen. Da that Eile und Einigkeit Not, wollte man be- 
stehen.

1) Vergl. Friedensburg, Reichstag v. Speier, S. 82 ff.
2) Nach dem Gutachten der Ratę in Gotha.
3) 10. Juni.
4) Da in Friedensburg s Speierer Reichstag die genaueren Nach- 

weisungen bereits gegeben, beschranke ich mich beziiglich der Magde- 
burger Yersammlung auf die uuerlafslichsten Belege.

So beschlofs man denn trotz der friiher beliebten Ab- 
setzung 2) eines gemeinsamen Tagens vor dena Reichstag, — 
denn Dank Ferdinand’s Zaudern war sein Zusammentritt noch 
immer unentschieden, — in Magdeburg auf den Sonntag 
nach Bonifaz 3) zusammenzutreffen. Neben Johann war 
wieder Mansfeld besonders eifrig, der auch einige Grafen 
mitzubringen hoffte. Von Fursten wurden noch beschrieben 
Mecklenburg, Pommern, die Liineburger, Philipp von Gruben- 
hagen, Bischof von Paderborn, Anhalt. Ein sachsisches 
Gutachten fiihrt 4 Punkte auf, die dort beraten werden 
sollten. Einmal dachte man die Anwesenden zu yermogen, 
dafs sie mit Johann auf dem Reichstag in den Glaubens- 
sachen fiir „einen man“ standen, 2. wollte man die Instruktion 
der Geistlichen nach Spanien yorlegen, sowie die fiir Hein
rich von Braunschweig vom Kaiser ausgefertigte, 3. eine 
gemeinsame Gesandtschaft an den Kaiser durchsetzen, 4. end- 
lich sollte das Gothaer Biindnis vorgelegt werden.

Das Programm 4) entspricht im grofsen und ganzen den 
Gothaer Yerabredungen. Neu ist nur, dafs man wieder auf 
die Gesandtschaft nach Spanien zuriickkommt, die man dort 
bis zum Speierer Reichstag yerschieben wollte. Aber frei- 
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lich hatte sich seitdem die Lagę vielfach geandert. Noch 
immer wufste man nicht, ob der Reichstag wirklich statt- 
finden wiirde. Um so mehr konnte man daher wieder an eine 
Botschaft an den Kaiser denken, ais man deutliche Beweise 
in den Handen hatte, wie erfolgreich die Gegner am Kaiser- 
lichen Hofe die Eyangehschen yerleumdet hatten. Jene 
Sendung Heinricha von Braunschweig, der Anfang Februar 
1526 im Auftrage der Dessauer Yerbiindeten nach Spanien ge- 
eilt war ’), hatte den erwiinschten Erfolg gehabt. Alle Stande 
des Reichs, soweit sie dem alten Glauben tren geblieben, 
wurden dafiir belobt und ermahnt, auch ferner fest zu bleiben. 
Er, der Kaiser, sei Willens, die unchristliche, bose, iippige 
Lehre und Irrsal Luther’s auszurotten und zu yertilgen. 
Baldigst werde er dazu selbst im Reiche erscheinen. Bis 
dahin sollten sie sich gegenseitig gegen die Yersuche der 
Lutherischen, sie zu ihrem Unglauben zu zwingen, unter- 
stiitzen. Der Kaiser werde sie dabei mit Hilfe und Bei- 
stand nicht yerlassen. Diese kaiserliche Willenserklarung 
uberall zur Kenntnis zu bringen, war Heinrich von Braun
schweig fur Niederdeutschland, Bischof Wilhelm von Strafs
burg fiir Oberdeutschland bestimmt worden. Die Grafen sollten 
durch Graf Wilhelm von Nassau und Eberhard von Kónig- 
stein bearbeitet werden. Herzog Heinrich von Braunschweig 
reiste seit April von Hof zu Hof.

Unter solchen Umstanden schien eine eyangelische Ge- 
sandtschaft nach Spanien, um den Einflusterungen der Gegner 
entgegenzuarbeiten, gewifs geboten. Se enger die katholische 
Partei sich zusammenschlofs, je zwingender wurde auch fiir 
die Evangelischen gemeinsames Yorgehen in dieser Erage, 
wie in allen andern, die mit dem „Wort Gottes“ zusammen- 
hingen. Der Anschlufs an das Gothaer Biindnis war Not- 
wendigkeit geworden.

1) Vergl. oben S. 25. Die Instruction gedruckt bei Rommel, Philipp 
der Grofsmutige, III. S. 13. Vergl. auch Friedensburg, Speierer Reichs
tag, S. 84, Anm. 2.
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In Begleitung von Johann Friedrich und Franz von 
Liineburg traf Johann ani 9. Juni in Magdeburg ein l). Es 
fehlten zwar einige, auf die man gerechnet; Georg von Branden
burg war nicht zu erreichen gewesen 2). Erich von Osnabriick 
blieb aus, ebenso die Pommern. Aber die andern waren samt- 
lich ersehienen oder hatten, wie Otto von Liineburg und 
Gebhard von Mansfeld, ihre Yollmachten auf ihre Briider 
ausgestellt. Um so einmiitiger und schneller gingen dieYer- 
handlungen von statten. Freilich that Eile not, denn inzwischen 
war die Nachricht der bevorstehenden Eróffnung des Reichs- 
tages eingetroffen. Die Gesandtschaft an den Kaiser hatte 
so fiir den Augenblick keinen Sinn, erst mufste wohl der 
Ausgang des Reichstags abgewartet werden. Wie weit man 
sich iiber den ersten Punkt, die gemeinsame Stellung zur 
Glaubensfrage einigte, erhellt auch nicht deutlich. Aber 
im wesentlichen wurde doch alles erreicht, indem samtliche 
Anwesende das Gothaer Biindnis annahmen. Denn das soge- 
nannto Magdeburger Biindnis, am 12. Juni abgeschlossen, 
entspricht wortlich dem Gotha-Torgauer. Von einer genaueren 
Eestsetzung der zu leistenden Hilfe und dergleichen ist noch 
keine Rede. Zum Schutz vor Vergewaltigung verspricht 
man einfach, mit allen Mitteln sich gegenseitig zu helfen. 
Defensiv und nur defensiv ist es gedacht. Aber wie in Torgau, 
so wird auch jetzt wieder auf die Aufnahme von weiteren Mit- 
gliedern gerechnet. Mecklenburg iibernahm die Pommern, der 
unermudliche Mansfeld die andern Fiirsten, Grafen undHerren.

An Stadte 3) war hier nie gedacht worden. Da bot sich 
eine selber an, eben die Stadt, in der man tagte. Mit am

1) Vergl. dariiber den Bericht Johanns an Philipp vom 18. Juni. 
Weim. Ges.-Arch. — Vergl. auch Friedensburg, Speierer Reichstag, S. 90 ff.

21 Minckwitz’s Bericht vom 1. Juni im Weim. Ges.-Arch.
3) Und doch hatte Johann bereits bei den Fridewalder Besprechungen 

auf Magdeburg hingewiesen, mit dem er auch, wie Konzepte im Weim. 
Ges.-Arch. beweisen, seit langerer Zeit in Beziehung stand. Bei der Wahl 
gerade von Magdeburg ais Yersammlungsort wird dies nicht ohne Einflufs 
gewesen sein. Oder ging Johann auch jetzt wieder nur auf einen Fiirsten- 
bund aus?
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friihesten vom Eyangelium ergriffen, hatte Magdeburg allen 
Mahnungen und Einschiichterungen von seiten Albrechta von 
Mainz, Georgs von Sachsen, des Regiments, vom Gotteswort 
nicht gelassen. Kiihn und entschlossen ergriff es jetzt die 
Gelegenheit und bat um Aufnahme in den eben geschlossenen 
Bund. Und, ehrend genug, die Eiirsten zauderten nicht, 
dem Wunsche zu willfahren. Aber da die Zeit zu kurz 
war1), um die Yertrage auszufertigen, so yersprach man 
sich in gegenseitigen Yerschreibungen, in Sachen des gbtt- 
lichen worts treu zu einander zu stehen. In 4 Wochen 
sollten die Urkunden in Magdeburg eingehandigt werden.

1) aus kiirtze halber der zeit und aus ander ursachen.
2) Aber noch am Ende des Oktobers war von seiten Philipps der 

Yertrag nicht ratifiziert worden. Am 29. Oktober 1526 bittet Johann 
ihn, es endlich zu thun, weil die Magdeburger jetzt darum Ansuchung 
gethan. Konz. im Weim. Ges.-Arch.

3) Der Yertrag, gedruckt bei Hortleder, ist vom 12. Juni datiert. 
Da steht nun Herzog Heinrich von Mecklenburg nach dem Landgrf. Philipp, 
wie auch in den Konzepten Philipp voransteht. Dariiber hatte sich Hein
rich von Mecklenburg beschwert und deshalb die Siegelung verweigert. 
(Weim. Ges.-Arch. Konz.). Bei der Zusammenkunft Johanns mit Philipp, 
Dezember 1526, in Eisenach, yersprach dann Philipp, das berurt verstentnus 
seinerseits widerumb zu versigeln. Wie die Urk. im Weim. Ges.-Arch. 
zeigt, ist dies geschehen.

Bei alledem war Philipp yon Hessen nicht anwesend, 
aueh kein Gesandter zugegen. Aber was der eine that, war 
dcm andern recht. So wird Philipp auch stets ais Mit- 
unterzeichner aufgefiihrt. Am 18. Juni schickte ihm Johann 
den Yertrag mit Magdeburg zu2), die Sache solle nicht 
hinausgeschoben werden. Das Magdeburger Biindnis wolle er 
ihm persbnlich yorlegen 3). Denn seinem Bundesgenossen 
nach Speier an den Reichstag zu folgen, wurden jetzt alle 
Anstalten getroffen.

Inzwischen hatte auch Philipp gemafs dem Gothaer 
Abschiede Bundesgenossen zu werben gesucht. Bei einer 
Zusammenkunft mit Ludwig von der Pfalz gelang es ihm, 
denselben dieses Mai zu der Erklarung zu bringen, er wolle 
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Land und Leute zu ihm setzen ’). Das Biindnis selbst an- 
zunehmen trug er Bedenken, erst musse er mit Pfalzgraf 
Friedrich Rucksprache nehmen1 2). Aber auch sonst yersprach 
er mit Philipp zu gehen. Der Pfaffen Yorhaben war ihm 
nicht weniger unangenehm; auf dem Reichstag wollte man 
gemeinschaftlich yorgehen.

1) In der Antwort auf Philipps Mitteilungen von dieser Konferenz 
sagt Johann am 9. April, so achten wir doch dorfur, diweil sich unser 
vetter erbeut, sein leben gut u. yermogen zuzusetzen, das E. L. dismals 
genug erlangt haben. Weim. Ges.-Arch.

2) Vergl. auch Friedensburg, Speierer Reichstag, S. 127 ff.
3) Philipp an Johann, 28. Marz.
4) Betreffend der Beziehungen Strafsburgs mit Philipp ron Baden 

vergleiche Virck, Polit. Korresp. Nr. 425. Danach richtete Strafsburg 
bei Gelegenheit des ausgeschriebenen Augsburger Reichstages die Bitte 
an Philipp, dazu zu thun, dafs die Zwiespaltigkeit im Glauben abgestellt 
und auf Grund des Gotteswortes eine einhellige Ordnung im Glauben 
gemacht werde.

5) Yergl. Friedensburg, Speierer Reichstag, S. 159 ff.

Noch naher kam man sich mit Ludwig yon Yeldenz3). 
Ein Yertrauter desselben wurde in alles eingeweiht uńd 
yersprach, das weitere mit Philipp yon Baden und Strafs- 
burg4) zu yerhandeln.

Unter den Stadten, auf die man in Gotha rechnen zu 
kbnnen meinte, stand Erfurt oben an. Hatte es doch sehr 
friih entschieden fur das Eyangelium Partei genommen und 
eben deshalb die yerschiedensten Anfeehtungen 5) erfahren. 
Da der Rat aber gerade damals in yerschiedenen Kirchen 
den katholischen Gottesdienst wiederherstellte, so beschlossen 
die Gothaer Yerbundeten durch eine Gesandfschaft die Stadt 
beim Eyangelium festzuhalten. Sie yersprachen daher 
Rat und Beistand, falls die Stadt wegen ihrer eyangelischen 
Haltung yom Erzbischof yon Mainz oder andern bedrangt 
wurde. Ais Gegenleistung yerlangte man freilich das Offnen 
der Stadt, „falls es yon nóten oder gut sein sollte“. Yer- 
mutlich hat dies Yerlangen yorzugsweise den Bat bestimmt, 
nicht so bereitwillig auf die Antrage der Fiirsten einzu- 
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gehen, ais diese gehofft. Man fiirchtete augenscheinlich fiir 
seine Selbstandigkeit, so dafs man nur erklarte, am Evan- 
gelium und den Vertragen mit Sachsen festhalten zu wollen, 

Auch auf Frankfurt1), dessen Beyblkerung gleiehfalls 
dem Eyangelium zugefallen war, hatte man in Gotha ge- 
rechnet. Hier war es Philipp selbst, der die Verhandlungen 
in die Hand nahm. Persónlioh begab er sich in die Nahe 
und sandte Botsehaft an den Rat, dafs er mit Johann auf 
Grund des Gotteswortes ein Biindnis abgeschlossen; sie 
hofften, Frankfurt werde sich anschliefsen. Das aber war 
durehaus nicht des Rates Meinung. Wohl schickte er, wie 
Philipp gewunscht, einen Ratsherrn zu Philipp nach Riissels- 
heim, aber nur, um direkt die Antrage abzulehnen 2 3 *). Be- 
grundet wurde die Absage mit der schwierigen Lagę, die 
die Stadt auf die benachbarten Kurfursten und Fiirsten Riick- 
sicht zu nehmen zwinge. Seien sie doch trotz der Be- 
miihungen des Kaisers und Ferdinands dem schwabischen 
Bund nicht beigetreten; eben deshalb diirften sie aber auch 
dieses angetragene Biindnis nicht annehmen. Die Biirger- 
schaft ware wohl geneigter gewesens), wenigstens wurde 
Philipp von einem einflufsreichen Mitgliede derselben ver- 
sichert, die Gemeinde wiirde den Rat zum Anschlufs an das 
Gothaer Biindnis zwingen. Aber yermutlich wollte Philipp 
zu diesem aufsersten Mittel nicht greifen. Er schied mit 
der Bitte, der Rat móge die Sache nochmals bedenken und 
in Speier auf dem Reichstage weiteren Bescheid geben.

1) Die diesbezugl. Nachrichten finden sich im mehrfach erwahnten 
Brief Philipps an Johann vom 28. Marz. Vergl. auch Friedensburg, 
Speierer Reichstag, S. 163.

2) Vergl. daruber auch die Verhandlungen des Frankfurter Tages 
von 1527. Unten Kap. V.

3) Wie Johann am 9. April antwortet, hatte er sich dieses Ab-
schlagens nicht versehen. Dafs die Gemeinde gegebenen Falls sich nicht
versagt haben wiirde, ist auch seine Meinung.

Alles, was die Verbiindeten von Gotha sich yorgenommen, 
war ihnen allerdings nicht gegliickt. Wie hier die Stadte 
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Bedenken trugen, sich. mit Philipp einzulassen, so sprangen 
dort mehrere Fiirsten ab. Aber erreicht hatten sie trotz- 
dem sehr yiel. Welch ein Unterschied seit Augsburg! So 
zerstreut und yielfach unbedeutend der Machtzuwachs war, 
wichtiger war der moralische Gewinn. Streng defensiy, 
war man aber doch gewillt, sich allen feindlichen Angriffen 
gegeniiber zu behaupten. Einigkeit macht stark. Das sollte 
sich sofort in Speier zeigen.

Ehe wir aber dort die Haltung der Evangelischen yer- 
folgen, miissen wir die andern Yersuche Johanns, Bundes- 
genossen zu werben, betrachten. Denn diese, wie sie auf 
Grund des Gothaer Abschieds begonnen sind, hangen aufs 
engste mit den daselbst fixierten Ideen zusammen.

Hochst charakter!stisch ist die Listę, die in Gotha iiber 
die fiir das Biindnis zu gewinnenden Fiirsten, Herren und 
Stadte aufgestellt wurde. Die weit aussehenden Piane und 
siegesgewisse Hoffnungsfreudigkeit der Eyangelischen zeigt sich 
deutlich darin. Man meinte aber gewifs nicht, sofort alle 
hier namhaft gemachten Stande anzugehen, denn mehrere 
darunter, wie Liibeck oder der Bischof yon Osnabriick oder 
der Kurfiirst yon Trier, konnten durchaus noch nicht ais 
eyangelisch gesinnt gelten. Genug, dafs man yerschiedene 
teils engere, teils losere Beziehungen zu den Betreffenden 
hatte, die zu pflegen und gegebenen Falls zu yerwerten 
man sich anheischig machte.

So hatte Sachsen, wegen seiner nachbarlichen Beriihrungs- 
punkte mit den Bbhmen, iibernommen, mit den bóhmischen 
Herren1), die „der sachen geneigt" waren, zu yerhandeln. 
Wirklich ward auch Nickels von Minckwitz abgesandt2). 
Anfang Juni kehrte er zuriick. Wie er melden konnte, hatte 
er „die Sache, Gott sei Dank! auf guten Wegen gefunden“.

1) Vergl. das Gutachten der Ratę, abgedr. Friedensburg, Vorgeschichte.
2) Vom 2. Juni 1526 ein Brief N. v. Minckwitz. Er sei aus Bohmen 

zuriickgekehrt und „das ich die sache, darum ich aussengewest, gott hab 
lob, auf guten wegen bei dem von Wartenbergk befunden". Weim 
Ges.-Arch. Orig.



Erste Biindnisbestrebungen evangelischer Stande. 59

Ungleich bedeutungsyoller war, dafs Johann von Sachsen 
mit Herzog Albrecht von Preufsen Yerhandlungen begann, 
wie es in Gotha bestimmt werden war.

Ais Reichsfurst war Albrecht zum letzten Małe 1524 
in Niirnberg aufgetreten *), wo er ais Yorsitzender im Regi
ment safs. Dort war er auch fur die neue evangelische Lehre 
gewonnen werden, besonders durch Osiander’s Predigten 1 2 3).

1) Vergl. Rankę II, 331 fi?. Voigt, Gesch. Preufsens IX, S. 701 ff.
2) Kostlin, Martin Luther, I, S. 654 ff.
3) Rankę II, S. 337.

Eben damals hatte er auch den sachsischen Kurfursten 
vor Gefahren gewarnt, die ihm, naturlich von der katho- 
lischen Partei, drohten. Auf der Riickreise war er in 
Wittenberg mit Luther bekannt geworden. Naturgemafs 
wendete sich ihr Gesprach auch auf seine Lagę in Preufsen, 
und Luther in seiner Entschlossenheit und Kiihnheit hatte 
ihm direkt den Rat gegeben, sein geistliches Gewand abzu- 
legen und sein Ordensland in ein weltliches Furstentum um- 
zuwandeln.

An seinen bisherigen religiósen Meinungen irre, mufsten 
solche Worte auf ihn den grdfsten Eindruck machen, weil 
sie zudem die einzige Rettung aus seiner gefahrvoll unhalt- 
baren Lagę zu yerheifsen schienen. Vom Adel Deutschlands 
in seinem Kampfe gegen Polen konnte er nach Sickingen’s 
Untergang keine Unterstutzung mehr erwarten. Aber auch 
das Reich versagte sie ihm, das hatte er auf seiner Reise 
nur zu deutlich erkannt. Jetzt lief der rierjahrige Waffen- 
stillstand mit Polen ab. Seine Position war rettungslos 
yerloren. Da griff er Luther’s Plan auf, verwandelte das 
Ordensland in ein erbliches Herzogtum, in dem er auoh 
von Polen, unter Anerkennung der polnischen Hoheit, be- 
statigt wurde 8). Am 10. April 1525 geschah die feierliche 
Belehnung auf dem Ringe zu Krakau.

Naturlich wurde Herzog Albrecht deshalb vom Papste 
und — hier war selbstredend der Kaiser sein Bundes- 
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genosse *) — auch von diesem angefeindet. Das katholische 
Polen war auf diese Weise gezwungen, den evangelischen 
Herzog zu halten 8).

Dies war die Lagę, ais sich Kurfurst Johann an Albrecht 
wandte. Den Zeitpunkt konnen wir annahernd genau be- 
stimmen. Es war Anfang Mai, ais Johann von der abge- 
gangenen Botschaft der Geistlichen nach Spanien und der 
Buckkehr Heinricha von Braunschweig Kenntnis erhalten, 
ais dadurch die Biindnisbestrebungen der Evangelischen einen 
neuen Anstofs erhielten 3).

Die sachsischen Antrage, die Hans von Grefendorf 
iiberbrachte, fehlen, aber aus Albrechta Antwort 4) lassen sie 
sich im wesentlichen erkennen. Danach hatte Johann, zu- 
gleich im Namen Philipps von Hessen, von der Notwendig- 
keit einer evangelischen Gesandtschaft an Karl gesprochen, 
um den verleumderischen Anklagen entgegenzutreten, und 
zu diesem Schritte Albrechta Teilnahme gewiinscht. Weiter 
hatte Johann von der Notwendigkeit eines Biindnisses zur 
Yerteidigung gegen Unterdriickung des gottlichen Worts, fiir 
das er noch andere Stande gewinnen wollte, berichtet und 
Albrecht aufgefordert, in den Sachen, „das gottliche Wort 
belangend", fiir „einen man“ zu stehen und deshalb mit 
ihm ein Biindnis zu schliefsen 5).

1) Das papstl. Breve 1526. VergL Bucholz, Gesch. Ferdinand I.,
S. 335.

2) Vergl. ebenda S. 334 ff.
3) 9. Mai Brief an Georg von Brandenburg. Vergl. oben S. 51.
4) Vergl. Beilage I. Rankę II, 341.
5) Es konnte auffallen, dafs Johann den Bundnisantrag allein in 

seinem Namen, wie es nach Beilage I ganz unzweifelhaft, macht. In der 
That ist ja der definitive Vertrag gleichfalls getrennt vollzogen worden. 
Hier wird aber wohl bios die Vorsicht, Albrecht nicht zu viel Verbind- 
lichkeiten auf einmal aufzubiirden, entscheidend gewesen sein.

Albrecht nahm diese Yorschlage, die Grefendorf des 
weitern miindlich ausgefiihrt und beleuchtet, ,,gantz christ- 
lich, freundlich und dankbarlich“ auf und versprach „in dem 
und andern alles thun und zu raten, was Johann und
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Philipp ais seinen blutgesipten Herren und Freunden, die er 
vor andern dem Wort Gottes geneigt und beriihmen horę, 
-— zu Nutz und Gutem dienen konne". Die Botschaft an 
den Kaiser halt er „fiir etzlich notz und gut"; erkenut auch 
fiir sich selbst die Wichtigkeit eines solchen Schrittes an, 
da er gewifs nicht weniger mit Unwahrheit dort verun- 
glimpft werde. Ja, er befurchte, selbst bei Johann und 
seinen Genossen sich wegen seiner Neuordnung rechtfertigen 
zu miissen. Aber anderseits sprachen triftige Griinde gegen 
seine Beteiligung an dieser Gesandtschaft. Einmal habe er 
noch keinen Beweis, dafs er beim Kaiser yerklagt worden 
sei. Wolle er sich ernstlich, fahrt er fort, rechtfertigen, so 
miisse er lauter auzeigen, was alles ihn zu seinem Schritt 
in Preufsen gefiihrt, wie er seit Kaiser Maximilians Zeit an 
personlich und durch Gesandten bei Kaiser und Beich, Kur- 
fiirsten, Fiirsten nnd andern Standen, daneben bei Grafen, 
Herren und Bitterschaft deutscher Nation gebeten und ge- 
lleht, dafs er „ohne stattlichen Trost und wirkliche Hilfe" 
ferner nicht im stande sei, den „hergebrachten Stand, Orden 
und Wesen in Preufsen" zu erhalten; wie er endlich, da er 
die yerderblichen Kriege nicht langer mehr hatte aushalten 
konnen, auf „ernstliches Ansuchen und Begehren der Land- 
schaft" zu solcher Veranderung und Yertrag mit Polen ge- 
kommen sei. Aber da sei zu befiirchten, dafs der Kaiser 
darin nur einen Yersuch werde sehen, ihn und seine Ydr- 
fahren der Yersaumnis zu beschuldigen. Eine Begriindung 
seines Handels mit „grund gotlicher offenbar schriften" werde 
erst recht nicht anerkannt werden.

Auf diese Weise wurde also der Erfblg ihrer Gesandt
schaft nur geschadigt werden. Auch diirfe er ohne Zustim- 
mung des Kdnigs von Polen einen solchen Schritt nicht thun. 
Doch erklart er sich, falls Johann es trotzdem wiinsche und 
Polen einyerstanden sei, bereit mitzuthun1).

1) Vergl. Beilage I.
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Was das angetragene Biindnis betrifft, so ist Albrecht 
dafiir sehr dankbar. Wohl sei Gottes Wort, um dessen willen 
jeder Christ Yerfolgungen zuertragen bereit sein musse, uniiber- 
windlich; doch sei es die Pflicht der Obrigkeit, ihre Unter- 
thanen vor unbilliger Beschadigung zu beschiitzen. Deshalb 
ist Albrecht bereit einzutreten und bestimmt gleich Tag 
und Malstatt zur naheren Besprechung Drei Wochon 
vorher solle ihm eventuell abgeschrieben werden; erfolge 
keine Antwort, so nehme er Johanns Zustimmung an und 
werde seinen Gesandten schicken. Zu dieser Konferenz 
sollen dann auch alle die mitkommen, die Johann fur sein 
Biindnis gewonnen, wie anderseits Albrecht „alle diejenigen, 
die er dem wort Gottes geneigt sich vertrostet“, mitbringen 
wolle. Aber mochten diese Bemiihungen Erfolg' haben oder 
nicht, jedenfalls sollte ihre Zusammenkunft stattfinden.

Um aber ihre Yerhandlungen daselbst einfacher zu ge- 
stalten, macht Albrecht bereits hier darauf aufmerksam, 
dafs durch die vielen Kriege Preufsen „in solch abnemen 
und unvermogen kommen ist“, dafs Albrecht eine allzu grofse 
ELilfe aufser Land zu schicken nicht vermbge. Seine Hilfs- 
leistung fixiert er deshalb gleich „auf 100 gerustete reissige", 
die er auf seinen Schaden und Kosten zu schicken ver- 
pflichtet sei; nur die Yerpflegung, sobald sie in Sachsen 
angekommen, hat Sachsen zu tragen. Er erbie tet sich auch, 
auf Sachsens Kosten noch weitere Truppen zu werben. Zu 
derselben Hilfeleistung solle sich Johann verpflichten. Sie 
habe einzutreten, wenn einer von ihnen von wegen „des 
worts gottes und aller daraus herfliefsenden Yeranderungen2') 
von jemand, wer der were (nymand ausgenommen)“ ange- 
griffen wiirde.

1) Den Michaelistag und Breslau.
2 ) von wegen der verenderung seines stands auss dem gotlichen wort 

gevolget oder wes nochmals auss demselben erwuchse, sagt Albrecht in 
bezug auf sich. Yergl. Beilage I.

Wie solohe Hilfe ungehindert durch die fremden Fiir- 
stentiimer gelangen konne, sollte der Gesandte mundlich be- 
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richten. Ealls Johann es wiinsche, sei Albrecht bereit, in 
eigner Person zu Hilfe zu ziehen. Bei den andern zu 
gewinnenden Eiirsten und Herren, „wes standes die weren“, 
sei er zu der gleichen Leistung bereit, die diese ihm bewilligen 
wiirden. Bei allen diesen Yerhandlungen aber, so sehliefst 
Albrecht seine Antwort, vertrbste er sich, dafs mehr ais am 
Buchstaben einer solchen Yereinigung gelegen sei „an guten 
christlichen getrewen gemuten".

Dessen konnte Albrecht bei Johann gewifs sein. Aber 
gleichwohl enthielten diese Yorschlage manche bedenkliche 
Punkte, dereń Lósung Schwierigkeiten genug bereiten mufste. 
Im wesentlichen hatte ja Albrecht J'ohann’s Yorschlage 
acceptiert, somit hatte Johann einen fast unverhofften Erfolg 
erreicht. Die Ausfuhrung ihres projektierten Biindnisses 
mufste aber sofort auf die grófsten Schwierigkeiten stofsen. 
Die Erwagungen Albrechts in bezug auf die Gesandtschaft 
an den Kaiser waren gewifs treffend. Ohne Polen durfte 
er nicht handeln und sicherlieh ware seine Teilnahme den 
Yorstellungen der Evangelischen nur hinderlich gewesen. 
Mufste Karl V., so berechtigt Albrechts Klagen uber Yer- 
nachlassigung und Preisgabe von seiten des Reichs in seinem 
Kampfe gegen Polen auch waren, darin nur Angriffe gegen 
sich sehen, so waren erst recht die Beweisfuhrungen auf 
Grund des Eyangeliums nicht geeignet, Karl bei seiner ganz- 
lich ablehnenden und feindlichen Haltung gegen Luther’s 
Neuerungen geneigter zu machen, die unendlich folgenreiche 
Yeranderung hier in Preufsen anzuerkennen, auch nur zu 
begreifen. Doch war dies nicht eigentlich die Schwierigkeit, 
weil inzwischen die evangelische Gesandtschaft durch den 
Speierer Reichstag hinfallig geworden war.

So ehrenwert es dann weiter war, dafs Albrecht sofort 
gestand, nicht mehr ais 100 Reiter versprechen zu kounen, 
so war doch anderseits diese Leistung herzlich unbedeutend. 
Und hiezu kam die grofse Entfernung und Schwierigkeit, ja 
fast Unmoglichkeit, diese Truppen dem angegriffenen Bundes- 
genossen zuzufuhren. Endlich gegen wen sollte ihr Bund 
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Geltung haben ? In Gotha und Magdeburg hiefs es einfach, 
man wolle sich gegen diejenigen, die sie „wegen des gottes 
worts und der ding, so demselben nach vorgenommen 
und gehalten werden" angreifen wiirden, mit Leib und 
Gut yerteidigen. Wenn man die unmittelbare Ursache 
der jeweiligen Biindnisverhandlungen in Betracht zieht, 
so war dies nur so zu verstehen, dafs man die Gefahr 
yon Seiten der Geistlichen und der andern mit ihnen ver- 
biindeten Fursten befurchtete. Die weitere Frage, wie man 
sich stellen wolle, wenn der Kaiser gegen sie auftrete, war 
noch gar nicht in Rechnuug gezogen worden, wie sie zunrichst 
ja auch noch nicht akut war. Albrecht mufs aber diese 
Moglichkeit sofort ins Auge gefafst haben, wie ja in der 
That seine Stellung ganz anders die Feindschaft des Kaisers 
zu erwecken geeignet war. Deshalb betont er auch gleieh 
bei Beginn der Vcrhandlung, dafs der Bund gegen jeden, 
niemand ausgenommen, gelten solle. Dieser Niemand konnte 
nur der Kaiser sein. Wenn man bedenkt, wie gefahrlich 
dieser Punkt im spatern Yerlauf der protestantischen Biind- 
nisbestrebungen auftrat, kann man annahernd ermessen, was 
seine Geltendmachung hier bedeuten wollte.

Dafs Johann auf diese Bedingung eingehen wiirde, 
war nicht anzunehmen. Wenn Albrecht anf dieser Klausel 
bestand, konnte das ganze Einigungswerk scheitern. Aber 
Johann konnte in diesem Punkte wohl auf ein Nachgeben 
preufsischerseits rechnen, weil im iibrigen die Anschauung, 
wie sie Albrecht dokumentiert, gut evangelisch war.

Ganz im Geiste des Gothaer Bundnisses war dann noch 
die Gewinnung andrer Gesinnungsgenossen in Aussicht ge- 
nommen. Auch hier stellte sich Albrecht sofort auf den 
Standpunkt der sachsischen Propositionen.

Einen Eiirstenbund yerlangt er keinen Augenblick, son- 
dern ist einyerstanden, dafs in ihre Yereinigung aufgenommen 
werden „andre Fursten und herren, aber wes standes die 
weren". An wen Johann dabei dachte, wissen wir. Auf wen 
Albrecht rechnete, werden wir nachher sehen.
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Yon diesem Stand der Dinge konnte Johann seinen 
Bundesgenossen Philipp noch in Speier auf dem Reichstag 
in Kenntnis setzen *). Wie sich Philipp dazu stellte, ist 
nicht deutlich ersichtlich. Allzufreudig wird er aus oben an- 
gefiihrten Griinden nicht eingestimmt haben 1 2). Aber so weit 
mufa er sich doch bereit erklart haben, dafs Johann die 
Yerhandlung mit Albrecht auch in seinem Namen weiter- 
fiihre.

1) Wir wissen nit anders, dan wir haben e. 1. zu Speier angezeigt, 
das wir mit uns. oheym dem herz. v. Preufseu heten handeln lassen — 
und das wir sein lieb dazu geneigt befunden. Johann an Philipp, 15. Okt. 
1526. Konz. Weim. Ges.-Arch.

2) Dies erhellt schon aus den Schwierigkeiten, die er noch im spateren 
Stadium der Yerhandlungen erhebt. Yergl. unten S. 68 ff.

3) 29. September.
4) eyn evangelischer und wol gelahrter man, wie Johann schreibt. 

15. Oktober.
5) Wenn der definitive Vertrag diese Ubereinstimmung zeigt, so 

hat gewils auch hier die Gothaer Biindnisurkunde zu Grunde gelegen. 
Bestatigt wird dies auch durch eine Abschrift im Weim. Ges.-Arch., 
dereń Schlufsbemerkung anfanglich lautete: Geben Bressla am tage 
michaelis. Spater wurde sie durehgestrichen und an ihre Stelle gesetzt: 
Weymar Sonnabent nach martini. 1526. Weggelassen ist natiirlich die 
ganze Stelle, die sich auf die Reichstage von Augsburg und Speier be- 
zieht. Bemerkenswert ist noch, dafs bei der Stelle „wo die widersacher 
und ir anhang von wegen des gotlichen worts etc.“ am Rande hinzu- 
gefiigt worden ist: „oder aber der verenderung folgende auss dem got
lichen worte“. Schon in der Instruktion vom 5. Juli betont diesen Punkt 
Albrecht; in den definitiven Vertrag ist er dann auch aufgenommen 
worden.

XIV. 5

Der Yerabredung gemafs sandte Johann einen Gesandten 
— es war Hans von Minckwitz — zum Michaelistag 3) nach 
Breslau. Am folgenden Tage traf auch Albrechts Abge- 
sandter, der Bischof von Biesenburg 4), ein. Minckwitz legte 
die sachsischerseits „yollzogene Verschreibung“ vor, die sich, 
soweit es die veranderte Sachlage erlaubte, streng an den 
Wortlaut des Gotha-Torgauer Yertrags 5) hielt. Aufgenommen 
waren die Wunsche Albrechts in betreff der Hilfeleistung, 
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wonach also jeder sieli zur Stellung von 100 Reitern ver- 
pflichtete. Jedoch in einem andern Punkte hatte man 
Albrechta Auffassung nicht angenommen. Wie Minckwitz 
achreibt, vermifste der preufaische Gesandte etliche Worte '), 
auf die Herzog Albrecht besondern Wert gelegt hatte.. Der 
Zettel, auf dem diese verzeichnet, fehlt, doch wird man un- 
schwer schliefsen diirfen, dafs es sich utn jene Worte handelt, 
mit denen Albrecht von Preufsen sich auch gegen einen 
Angriff von seiten des Kaisers zu sichern suchte1 2). Dafs 
man hierauf aber in Sachsen, eben weil diese Eormel gegen 
den Kaiser gerichtet sein konnte, nicht bereit war einzugehen, 
wird Minckwitz gewifs bemerkt haben. Gleichwohl bat der 
Bischof nochmals um die Aufnahme dieser Worte.

1) Minckwitz an Kurf. Johann, 7. Oktober 1526 aus Leipzig. Orig- 
Weitn. Ges.-Archiv. Nachdem ime aber etzlich wort gemangelt — 
auch von wegen seins gn. herm darum gebeten, dass dieselben wieder 
mechten darein bracht werden etc. Vergl. Beilage II.

2) szo aber der herzog (resp. der Churfurst) von ymandt wer der 
were, nymandt ausgenommen, angegriffen wurde. Vergl. Beil. I. Vergl. 
auch oben S. 64.

3) Vergl. Beilage II.
4) Vergl. auch Johann’s Brief an Philipp vom 15. Oktober 1526. 

Weim. Ges.-Arch. S. Anm. 3 folg. Seite.

Da daun auch wegen Abwesenheit Albrechts die per- 
sónliche Unterschrift an seiner Yerschreibung fehlte, konnte 
hier das Biindnis nicht vollzogen werden 3).

Man einigte sich deshalb dahin, dafs Albrecht aeht Tage 
nach Martini einen andern Yertrag und zwar allein in seinem 
Namen an Johann iibersende 4). Eine gleiche Urkunde sollte 
er gesondert fiir Philipp ausstellen. Daun wollte auch Johann 
die seinige anfertigen und ihm einhaudigen. Die hessische 
Yerschreibung sollte der Gesandte bei Johann in Empfaug 
nehmen. •

Zunachst nahm man also allein ein Biindnis zwischen 
Sachsen und Preufsen in sichere Aussicht, wenn man freilich 
auch zuversichtlich auf den Abschlufs eines Yertrages mit 
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Philipp yon Hessen sich Hoffnung machte. Grofses Gewicht 
legte ferner Albrecht auf die Gewinnung „andrer Fursten, 
Grafen und Stadte"; er lafst daher durch seinen Gesandten 
den Kurfiirsten bitten, die Yerhandlungen mit demselben zu 
einem gliicklichen Ende zu fiihren. Albrecht verpfiichte sich zu 
derselben Leistung, die die andern ihm zusichern wurden. Auch 
preufsischerseits yersprach man, dahin zielende Yerhandlungen 
aufzunehmen, zunaehst mit dem Fursten von Liegnitz, dem 
Markgrafen Georg von Brandenburg und der Stadt Breslau ł). 
Eben dieser Bischof von Riesenburg war ausersehen, sie jetzt ais 
Bundesgenossen zu werben. Man schmeichelte 1 2) sich, leicht da- 
mit zum Ziele zu gelangen. Was dann die Gesandtschaft an den 
Kaiser betraf, woriiber man seinerzeit verhandelt, so konnte 
Minekwitz yon den inzwischen gefafsten Beschliissen zu Speier 
berichten. Da sie dadurch zunaehst ja hinfallig geworden 
war, liefs man es dabei bewenden.

1) Vergl. Beilage II.
2) Minekwitz an Johann: trost, es solle keyn mangel haben. Bei

lage II. Rankę II, 341.
3) Johann an Philipp, 15. Oktober 1526. Konzept im Weim. Ges.- 

Arch. Albrecht habe den Bischof von Riesenburg — in Presslau gehapt 
und wer von inen beiden der abschied gemacht, das s. 1. ungeferiich 
acht tagk nach Martini zween yorsigelte yorstentnusbrieff mit aygner 
hand unterzeichnet uns zuschicken wold, in dereń ayner sich sein lieb 
gegen uns, in dem andern gegen e. 1. — yerschreiben und yerpflichten 
woli — ist an E. L. unser freundlich bit, die wolle sich lauts der uber- 
schickten noteln gegen den herzog yon Preufsen der sachen zu gut zu 
yerpflichten unbeschwert sein, sondern die yerschreibung yolnfiihren. — 

5*

Am 15. Oktober setzte Johann den Philipp von Hessen 
von diesem Abschied in Kenntnis 3), indem er ihn zugleich 
bat, die „notel der verschreibung“ zu iiberschicken, „Dieweil 
dann diese Sach das gotlich wort belangend fast dienstlich", 
sei seine Bitte, er wolle „der sachen zu gut“ keine Bedenken 
haben und die Yerschreibung yollziehen.

So schnell ging aber die Sache doch nicht. Philipp
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machte Schwierigkeiten, die zu beseitigen Johaun sich auf 
einer persónlichen Zusammenkunft Anfang Dezember 1526 in 
Eisenachangelegen sein liefs. Er erreichte aber nur, dafs 
Philipp yersprach, unter der Bedingung das Biindnis einzu- 
gehen, dafs die Hilfeleistung, zu der sich jeder yerpflichte, 
in Geld fest gesetzt werde.

Kurz darauf erschien bei Johann auch wirklich der 
preufsische Gesandte; er iiberbrachte Albrechts Yerschreibung 
fur Johann und Philipp und hoffte auf dem Riickweg, da er 
noch weiter zu reiten hatte, auch die Philipps mit nach 
Konigsberg mitnehmen zu konnen 1 2).

1) Diese Zusammenkunft fand Herzog Ulriehs v. Wiirtemberg wegen 
statt, den Landgraf Philipp mitbraehte. Wir werden spater kurz davon 
noch horen. Aufserdem kam aber auch das Biindnis mit Herzog Albrecht 
zur Sprache. Am 16. Dezember 1526 Johann an Philipp: nachdem wir 
itzt, ais e. 1. bey uns zu Eisenach gewest, von wegen des yerstendnus 
zwischen e. 1., Preufsen und uns mit derselben e. 1. geredt etc. Weim. 
Ges.-Arch. — Am 22. Dezember antwortet Philipp: — Geben e. 1. 
darauf nochmals zu yernehmen, das wir solich verstentnus unserm be- 
dencken und gelegenheit nach, anderst nit, dan wir ehest mit e. 1. zu 
Eisenach redde gehabt, annemen mogen und so der hilff einem jeden theil 
dem andern zu thun uf gelt gesetzt magk werden, sind wir nicht unge- 
neigt, solche yerstendnus — anzunehmen. Weim. Ges.-Arch.

2) Dies berichtet Johann am 16. Dezember.

Es war der Kammerer Eck von Reppichau 8), den Albrecht 
am 13. Noyember 1526 nach Deutschland abgeschickt hatte, 
allerdings spater, ais zu Breslau yerabredet. Doch sei der 
Grund, liefs Albrecht sagen, kein andrcr ais der gewesen, 
dafs der Bischof von Riesenburg wegen seiner andern Ge- 
schafte in Schlesien — wir erinnern uns,- dafs er Befehl 
hatte, bei Breslau, dem Herzog von Liegnitz und Georg von 
Brandenburg zu handeln — lange daselbst aufgehalten worden 
und erst vor kurzem nach Konigsberg zuriickgekehrt war. 
Eben yon diesen Werbungen seines Herrn fiir ihr Biindnis 
hatte dann Reppichau zu berichten. Das Ergebnis freilich

3) Yergl. Beilage IV.
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hatte den Erwartungen, wie man sie in Breslau gehegt, nicht 
entsprochen: denn Georg, auf den es vornehmlich ankam, war 
nicht zu erreichen gewesen und ohne diesen mufsten auch 
die Yerhaudlungen mit dem Herzog von Liegnitz und der 
Stadt Breslau, so wenig wir dies auch im einzelnen verfolgen 
kónnen, resultatlos bleiben.

Dafiir aber boten sich zwei Bundesgenossen anx), auf 
die zu hoffen man schwerlich schon gewagt hatte, Danemark 
und Schweden.

Bei seiner Verwandtschaft mit dem Kbnige von Danemark 
mufste es das Bestreben Albrechts sein, diesen in ein Biind- 
nis mit ihm hereinzuziehen. Beide hatten ja yornehmlich den- 
selben Feind, den Kaiser, zu fiirchten. Unmittelbar1 2) nach 
den Antragen Johanns durch Grefendorf hatte Albrecht seinen 
Schwager von ihrem beabsichtigten Biindnis zum Schutze des 
Erangeliums unterrichtet. Dessen Antwort war so giinstig 
wie moglich ausgefallen. Bereits am 19. Juni liels er sagen, 
er hatte sehr gern in dieser Sache Yerhaudlungen durch 
seine Bate ankniipfen lassen wollen, nur móchte er zuvor 
wissen 3), wer diese Fiirsten und Herren seien und auf 
■welche Artikel „ungeverlich“ das Biindnis gestellt sei, und 
ob Albrecht auch ihn, den Konig, in dasselbe bringen konnte. 
Uber alles dies wiinsche er Albrechts Bat.

1) Vergl. Beilage IV.
2) Denn bereits am 19. Juni antwortete der danische Kanzler im 

Namen seines Kónigs auf Albrechts Mitteilungen: nachdem e. f. g. 
hybevorn an mich geschrieben, wy das etzlich christlich Churf., fursten, 
graven, herrn u. sted geneigt, sich in ein erlich cristlich furbuntnuss 
wollen zusamenseczen u. derhalben e. f. gn. gerne, wes ir Kgl. Maj. 
darzw geneigt, wissen haben wolt etc. Eigenh. Orig. des Kanzlers Wolf 
v. Utenhoff an Albrecht. Dat. Kopenhagen, 19. Juni 1526. Im Kónigs- 
berger Kgl. Staatsarchiv.

3) Ebenda.
4) S. Beilage IV.

Daraufhin frug jetzt Albrecht bei Johann an4), ob er 
geneigt sei, mit dem Konig in ein Biindnis zu treten, falls 
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Albrecht mit diesem sich yerbinde, und „auf was wege“ dies 
geschehen solle.

Und ais sollten alle die kuhnen Hoftnungen, die man 
seiner Zeit, ais man zu Gotha zusammentrat, gehegt, noch 
iibertroffen werden, so trug jetzt auch der Kónig von 
Schweden sich ais Bundesgenossen an 1 2). Er hatte sich, wie 
Reppichau berichtete, deshalb an Albrecht gewandt. Auch 
dartiber -wunschte Albrecht, indem er sich zugleich ais Unter- 
handler zu den Yerhandlungen mit Schwedeu erbot, Johanns 
Meinung zu vernehmen.

1) S. Beilage IV.
2) Im Konigsberger Staats-Arcb. ais „abschiedt von Churf. gn. zw 

Sachsen dem Reppichaw gegeben zw Thorgaw, belangent daz heymlich 
vorstentnus“ etc.

3) Ebenda. Kgl. wirden halben zu Dennemargk, wer mein gnedigster 
herr wol geneigt gewest anzuzceigen, worauf seiner Churfiirst gn. be- 
dencken ist mit irer wirden zu handeln. Es haltens aber s. churf. gn. 
dafur, das eur furst, mein gned. herr, dasselbig auf die beąuembste wege 
wirdet zu bedengken und darauft zu handeln wissen und so darnach 
sein churf. gn. der handlung vorstendigt werden, so sal seiner churf. gn. 
halben daran, sovil die sachen das gotlich wort belangend, nit mangel 
befunden werden.

Auf die Yerbindung mit Schweden scheint Johann 
nicht eingegangen zu sein, wenigstens findet sich in seiner 
Antwort, die Reppichau iiberbringen sollte, davon keine 
Spura). Yermutlich war man in Sachsen zu wenig iiber die 
Yerhiiltnisse in Schweden, speziell iiber Gustav Wasa, 
orientiert, um sofort zuzugreifen. Dafs man aber auch 
nicht einfach die Sache abwies, mbchte ich allerdings annehmen.

Die danischen Yerhaltnisse lagen dem Gesichtskreis un- 
gleich naher, und da weiter hinzukam, dafs Albrecht mit 
Danemark selbst in Biindnis zu treten beabsichtigte, war 
Johann bereit, Yerhandlungen anzukniipfen 3). Nur hielt er 
fiir besser, dafs diese zunachst durch Albrecht gefiihrt wiirden. 
Dann werde Johann auch, soviel „das gótlich wort belange", 
es an nichts fehlen lassen.

Auf Albrechts Anfrage nach dem Erfolg der Bemiihungen 
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Johanns, noch andere Bundesgenossen in ihr Biindnis herein- 
zuziehen, konnte Johann sagen lassen, dafs mit ihnen ferner 
geredet werden sollte '); an ihnen werde es jedenfalls nicht 
fehlen. Johann berichtete auch, dafs man mit etlichen nam- 
haften Stadten iiber ihren Eintritt in Verhandlung stehe1 2). 
Spater solle er von den Bedingungen unterrichtet werden.

1) Es hat nach diesem Wortlaut den Anschein, ais habe Johann da- 
mals mit den andern Genossen des Magdeburger Biindnisses iiber einen 
Anschlufs an das Konigsberger Biindnis noch nicht verhandelt. Ich habe 
auch keine Spuren davon gefunden. Vermutlich wollte man erst mit 
Landgraf Philipp ins Reine kommen.

2) Dies bezieht sich, wie wir gleich sehen werden, auf die Yerhand- 
lungen mit den Stadten Niirnberg, Strafsburg, Ulm, Augsburg und Frank
furt. S. Kapit. III, Speierer Reichstag. Yergl. auch Kap. V.

3) dan es hat der herzog in Preussen nicht zweyfel, sie sei schon 
vorhanden. Vergl. Beilage IV.

4) 16. Dezember 1526. Philipps Antwort v. 22. Dez. Yergl. S. 68.
5) Der sogenannte Konigsberger Yertrag ist datiert vom Tag Michaelis 

= 29. September. Yergl. Hortleder, Handlungen und Ausschreiben 1496 
Kap. 6. An diesem Tage sollte nach der urspriinglichen Bestimmung 
der Yertrag auch wirklich abgeschlossen werden. Wir sahen aber, aus 
welchen Griinden damals in Breslau die Auswechslung der Urkunden 
nicht stattfand. Man war aber insoweit berechtigt, dies Datum fiir den 
definitiven Yertrag zu acceptieren, weil dort die entscheidenden Fest- 
setzungen stattfanden.

Aber selbst bei Landgraf Philipp hatten die Bemiihungen 
Johanns noch zu keinem Resultat gefiihrt. Reppichau sollte 
die yollzogene Yerschreibung, wie es der Herzog Albrecht 
bestimmt erwartet3), beim Kurfiirsten in Empfang nehmen. 
Wir sahen aber bereits, dafs Philipp Bedenken trug, unter der 
angetragenen Eorm das Biindnis einzugehen. Auch jetzt, ais 
Johann ihn abermals 4) dazu aufforderte, entgegnete er, dafs er 
wohl bereit sei das Biindnis anzunehmen, aber nur unter der 
Yoraussetzung, dafs „die hilf uf gelt gesetzt mag werden".

Sachsen aber ratifizierte den Yertrag5). Der politische 
Yorteil, den es dadurch fiir die evangelische Sache erhoffte, 
iiberwog solche an sich gerechtfertigte Bedenken, wie sie 
Philipp geltend machte. Wie es jetzt vollzogen wurde, war 



72 Erste Bundnisbestrebungen evangelischer Stande.

das Biindnis ein Kompromifs. Die Wiinsche Albrechts in 
bezug auf die Hilfeleistung waren aufgenommen, dagegen hatte 
Albrecht auf die ausdriickliche Bezugnahme auf den Kaiser, wie 
sie jene Worte „nymand ausgenommen" aussprachen, yerzichten 
miissen. Die Grundlage ist das Torgauer Biindnis, das nur 
an den Stellen, welehe fiir die Zeit und Person nicht pafsten, 
geandert worden ist1).

1) Yergl. die Urkunde, bei Hortleder 1. c. gedruckt. Yergl. S. 65.

Deshalb ist auch seine Tendenz die gleiche, eine rein 
defensiye. Die besondere Lagę der kontrahierenden Fiirsten 
bedingte aber einige charakteristische Abanderungen. So ver- 
pflichtet sich Johann nicht nur zur Hilfeleistung, wenn 
Albrecht „des gottes worts wegen“ angegritfen wurde, sondern 
auch in dem Fali, wenn jemand ihn iiberziehen wiirde „der 
yeranderung halber, so aus dem wort Gottes gefolget oder 
noch erfolgen wiirde". Die eigentiimliche Lagę Albrechts, der 
sein Ordensland in ein Herzogtum verwandelt, machte diesen 
Zusatz notwendig, und Johann erkannte ihn an. Auch die 
Art der Hilfeleistung unterscheidet sich, indem man sich hier 
gegenseitig die Stellung yon 100 Reitern yerspricht. Von 
der allgemeinen Verpflichtung des Gothaer Biindnisses, mit 
„leib und gut“ Hilfe zu leisten, ist man zur genauen 
Formulierung dieser Leistung fortgeschritten. Dieser Ent- 
wicklung des Bundesgedankens folgt auch der folgende Ab- 
satz, der von Werbung und Aufnahme neuer Mitglieder 
handelt. Man yerpflichtet sich hier zu der gleichen Hohe 
der Hilfeleistung, die der andere yerspricht, wobei eben 
naturgemafs an eine jeweils yerschiedene, aber bestimmt aus- 
gesprochene Leistung gedacht ist. Neu ist endlich eine 
Klausel, wonach man, falls man etwa zu gleicher Zeit yon 
mehreren Verbiindeten um Hilfe angerufen wird, den spatern 
Bittgesuchen nur so yiel zu entsprechen yerpflichtet ist, ais 
die yertragsmafsige Hohe durch friihere Unterstiitzungen noch 
nicht erreicht ist. Die ganze Yerpflichtung tritt sofort in Kraft, 
sowie eine andre gleichzeitige Inanspruchnahme erloschen.
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Die Bedeutung dieses Biindnisses liegt nicht sowohl in 
dem materiellen Gewinn, den die Verbiindeten von Gotha 
dadurch erhielten, denn in dieser Hinsicht waren Philipps 
Gedanken gewifs berechtigt. Die Unterstiitzung, die Albrecht 
bei einem Angritf auf Sachsen zu stellen versprach, war 
bei ihrer geringen Hohe und der Grofse der Entfernung nur 
zu leicht zu vereiteln. Unendlich bedeutungsvoller war der 
Yertrag, wenn man eeine politische Tragweite ins Auge 
fafste. Wir werden dies gleich noch im Einzelnen verfolgen. 
Aber ganz abgesehen davon war die Starkung, die Albrechta 
Stellung dadurch unzweifelhaft erfuhr, in religioser wie 
nationaler Beziehung gleich verheisfungsvoll.

D i e Wirkung liefs sich dech sofort erwarten, dafs nun 
die Werbungen z. B. bei schlesischen Eiirsten *) und Stadten, 
wie sie schon in Gotha besprochen, einen ganz andern Ein- 
druck machen mufsten, wenn sie auch von preufsischer Seite 
unterstiitzt wurden. Anderseits mufsten jetzt auf eben diese 
schlesischen Obrigkeiten die Yerbiindeten ihr besondres Augen- 
merk richten, denn durch sie war die Briicke geschlagen 
zwischen den saehsischen und preufsischen Gebieten. Ja 
International — und das trat hier somit zum ersten Małe in 
die Erscheinung — konnte und mufste sich dieser Einflufs 
erweisen. Auf Polens Neutralitat oder sogar Unterstiitzung 
war im Falle eines Angriffs des Kaisers zu rechnen. Weiter 
sehweiften die Gedanken und zeigten eine nahere Verbindung 
mit den nordisehen Machten, zunaehst Danemark. Dadurch 
war dann wieder eine Einwirkung auf die Hansestadte, 
welche bereits in Gotha im Gesichtskreis der Yerbiindeten 
lagen, zu erhoffen. Die Zeit sollte nicht fern sein, wo sich 
diese Erwagungen ais begriindet erwiesen!

Diese expansiven, propagandistischen Tendenzen hatten 
daher auch in der Urkunde ihren deutlichen Ausdruck ge-

1) Mit Georg von Brandenburg wurden bald darauf die Verhand- 
lungen wieder aufgenommen. Seinem Bruder Kasimir traute man aber 
nicht; auch Albrecht wollte nicht, dafs er in das Geheimnifs gezogen 
wiirde. Kbnigsb. St.-Archiv.
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fundeu. Mit der Gewinnung von weitern Bundesgenossen, 
so yersprach man sich gegenseitig, war man you vornherein 
einyerstanden. Allein alles war doeh nur zum Zwecke der 
Yerteidigung gegen Angriff und Yergewaltigung, um des 
Glaubens willen gedacht. Hierin ging man keinen Schritt 
weiter, ais in Gotha oder Magdeburg. Aber insoweit war 
man allerdings mit dem Konigsberger Biindnis aus dem ur- 
spriinglichen Rahmen herausgetreten, ais man jetzt auch Neu- 
ordnungen zu verteidigen sich yerpflichtete, die der bisherigen 
Beichsordnung zuwiderlitfen *), Wenn das in Preufsen ge- 
gebene Beispiel im Reiche nachgeahmt wurde, wenn die 
Bischófe ihre Bistiimer sakularisierten ? Die ganze Reichs- 
ordnung war dann yernichtet.

Diese Lagę fand deshalb ihren Ausdruck in den Be- 
stimmungen der Hilfeleistung. Man fafste doch schon 
wirklich die Mbglichkeit eines Konflikts1 2) ins Auge und 
setzte fur diesen Pall fest, wie hoch die Leistung sein sollte, 
wie die Kosten zu tragen, wie weit man bei gleichzeitiger 
mehrfacher Inanspruchnahme yerpflichtet etc.

1) Der deutsche Orden protestierte auf dem Speierer Reichstage. 
Vergl. Buchholtz, Ferdinand I, S. 335.

2) Man beachte auch, dafs der Papst bereits 1526 ein Breve erliefs, 
worin er Albrecht der Apostasie schuldig erklarte und den Kaiser zur 
Bestrafung dieses Frevels aufforderte. Buchholtz, Ferdinand I, S. 335.

3) Vergl. Beilage III.

Eben deshalb legte man auch ein ganz besonderes Ge- 
wicht auf die Gewinnung anderer Bundesgenossen. Das 
Wichtigste und Nachstliegende war der Abschlufs des 
Biindnisses mit Hessen, dem ersten treuen Verbiindeten 
Sachsens. Die Schwierigkeit lag, wie wir sahen, in Philipps 
Yerlangen, die Hilfe in Gestalt von Geld bestimmt zu sehen. 
Ein prinzipieller Widerstand liefs sich am Ende hier nicht 
erwarten und so kam endlich am 10. Marz 1527 der Ver- 
trag zwischen Albrecht und Philipp zu stande 3). Die Ande- 
rung bezieht sich lediglich auf die Hilfeleistung; im ubrigen 
ist der Yertrag ganz ubereinstimmend. Der betreffende 
Passus besagt, dafs Philipp, wenn er und sein Land iiber- 
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zogen wird, 100 Reiter in Albrechta Besoldung anwerben 
soli, die so lange unter Waffen bleiben, ais dieser Angriff 
dauert. Auf Anzeige Philipps wird Albrecht einen Gesandten 
innerhalb zweier Monate an eine bestimmte Malstatt schicken, 
der die Besoldung auszahlen soli, und zwar fiir einen Reiter 
den Monat 10 fi. rheinisch. Die schon bezahlten Auslagen 
sollen zuriickerstattet werden. Ist Albrecht vorher schon 
von Johann oder einem andern der noch zuwerbenden Bundes- 
genossen um Hilfe angegangen und diese geschickt worden, so 
soli Albrecht Freiheit haben, sie von seinen Leistungen an 
Philipp abziehen zu diirfen, so lange erstere Unterstutzung 
dauert. Ebenso ist Albrecht von jeder Hilfeleistung entbunden, 
solange er etwa selbst im eignen Lande angegriffen wird.

Auch diese letzte einschrankende Bedingung ist natiirlich 
von Albrecht ausgegangen *). Johann erkannte sie, ais er sie 
durch Schwarzenberg, der Anfang 1527 nach Sachsen ge
schickt wurde1 2), erfuhr, auch ais berechtigt an 3). Aberzweifel- 
haft war doch, wie sie Philipp aufnehmen wiirde. Daher hatte 
Schwarzenberg den Befehl erhalteu, die Urkunde 4) in Johanns 

1) Weno dies nicht schon aus der ganzen Situation hervorginge, 
so bewiesen es zwei Fragmente im Konigsberger Staatsarchiv.

2) Am 2. Mai 1527 berichtet er an Herzog Albrecht iiber seine 
Mission. Konigsberger Staatsarchiv.

3) Ebenda: und wes ich seinen gnaden fur ursach muntlich angezeigt, 
darumb solcher e. gn. vertragsbrieffe dermassen gestelt, gnediglich ge- 
hort und seinethalb doran keinen mangel gehabt hat. Wurde aber der 
lantgraff — derhalb mangel anzeigen etc.

4) 1. c. — habe ich e. f. g. bevelh nach dem kurf. v. Sachsen dermassen 
uberantwort, so mein gn. herr der lantgraff euer gn. den gleichen ver- 
tragsbriffe mit seiner sigelung auch fertigt und seinen churf. gn. zu 
handen stelt, das alsdan und nit ee e. gn. vertragsbriff dem lantgrafen 
dagegen behendigt — werden solle etc., das auch — der kurf. v. Sachsen 
also zu handeln und zu thun angenommen. —

Ist nun gleichwohl Philipp von Hessen nicht zu bewegen gewesen, 
den Yertrag auszufertigen ? Auffallend ist, dafs die von Albrecht unter- 
zeichnete Urkunde im sachsischen, dem Weim. Ges.-Arch. liegt. Hat sie 
Kurf. Johann nicht ausliefern diirfen, weil Philipp seinerseits den Yer
trag nicht ratifiziert?
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Hande zu geben, welcher sie nur unter der Bedingung an 
Philipp ausliefern diirfe, dafs erst Philipp die seinige fiir 
Albrecht iibergeben.

Recht warm ist Philipp von Hessen bei diesen Yerhand- 
lungen augenscheinlich nicht geworden. War ihm die Hilfe- 
leistung zu gering und unsicher oder hielt er es fiir nicht ange- 
zeigt, so fernliegende Yerbindungen anzukniipfen, ehe nicht in 
Deutschland selber der Bund fester begriindet war — eben 
damals war seiue Seele ganz erfiillt vou den Planen eines 
Biindnisses mit den Stadten *) und der Restitution Herzog 
Hlrichs1 2) — er yersagte sich doch auch wieder nicht bei 
den weiteren Schritten seines Bundesgenossen.

1) Vergl. Kap. HI und V.
2) Ebenda.
3) Im Weim. Ges.-Arch.
4) „ Jiingst in Torgau“; also, ais er der Biindnisverhandlungen wegen 

bei Kurf. Johann gewesen war.
5) Philipp an seine Ratę : der kg zu Dennemargk u. Joh. v. Sachsen 

haben uns geschrieben, unser beikunft od. unserer yertrauten rethe 
schickung uf Dinstag nach Conceptionis Marie zur Naumburg einzu- 
kommen gepethen. Darauf ist unser gnedig befell, ir wollet yerschaffen 
das solcher tag durch einen unser rethe, welcher euch darzu dienlich be-
dunkt, besucht werde; demselbigen thuet befell, das er alle dinge, was 
uff solchem tage furbracht, gehandelt u. furgenommen wil werden, dasselb
yertraulich in geheim halt und eigentlich aufmerke, uns davon wissen zu
berichten. Dat Zapfenberg, am tage Andree. Marburg. Staats-Arch.

Entzieht sich auch, was im einzelnen weiter geschah, 
unserer Kenntnis, so sehen wir doch, dafs noch weitere Yer- 
handlungen, und zwar stets durch Yermittelung Sachsens, 
stattfanden. So bittet am 20. Marz 1527 3) Reppichau den 
sachsischen Kanzler Briick um die Ausstellung des Geleits- 
briefes fiir den holsteinischen Kanzler Uttenhof, wie es ihm 
Briick friiher4 5 * *) yersprochen. Spater hdren wir dann von 
einer Yerhandlung mit Danemark, die nach Naumburg auf den 
10. Dezember 1527 gelegt war, wozu auch Philipp einge- 
laden wurde. Am 30. Noyember8) beauftragt daher Philipp 
seine Ratę, einen tauglichen Gesandten zu dieser Besprechung 
abzusenden, der alle Sachen, die daselbst yorgebracht wiirden, 
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genau merken und ihm Bericht erstatten solle*), Man 
sieht, noch waren diese Beratungen mehr informatorisch, 
aber man erkennt auch, dafs sich die Parteien sehr genahert 
hatten.

Es war nótig, zunachst den Yerlauf dieser Yerhandlungen 
im Zusammenhang zu yerfolgen, weil sie, samtlich auf dem 
Boden des Gotha-Torgauer Biindnisses erwachsen, nur so 
in Ursachen und Wirkungen zu erkennen und klarzulegen 
waren. Sie konnten ohne eine eingehende Berucksichtigung 
der Reichsangelegenheiten, wie sie namentlich der Speierer 
Reichstag statuiert, betrachtet werden, weil diese keinen 
irgendwie entscheidenden Einflufs gerade auf diese sachsisch- 
hessisch-preufsisch-danischen Beziehungen geiibt haben. Jetzt 
aber miissen wir unsere Schritte wieder ruckwarts lenken 
und zuvorderst den Speierer Reichstag in seinem Yerlauf und 
Resultat au uns Yoriiberziehen lassen.

III.

Der Speierer Reichstag.

Der Augsburger Reichstag war am 9. Januar 1526 „er- 
streckt“ und nach Speier verlegt worden, wo die Stande am 
1. Mai persbnlich eintreffen sollten, „um die gemeinniitzigen 
reichshandel statlich zu berathschlagen und zu wirklicher 
Execution, Handhabung und Yollziehung bringen zu helfen“. 
Am 1. Eebruar hatte das Regiment das Ausschreiben erlassen. 
Aber gleichwohl war es dann wieder fraglich geworden, ob 
der Reichstag zur angekiindigten Zeit stattfinden wiirde. 
Denn ais Ende Januar 1526 der Friede von Madrid endlich 
abgeschlossen, schien Hoffnung yorhanden, dafs Karl Y im

1) Wenn Philipp besonders auf Geheimhaltung dringt, so war darauf 
von Anfang an das grofste Gewicht gelegt worden. Nur die vertrau- 
testen Ratę hatten Kenntnis von den Yerhandlungen. Konigsberger 
St.-Archiv.
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Laufe des Sommers selbst nach Deutschland kommen wiirde 1). 
In einem Briefe vom 5. Februar, der Ende Marz den 
Standen zukam, hatte Karl seine Ankunft in bestimmte Aus- 
sieht gestellt. Was sollte jetzt ein Reichstag, wo des Kaisers 
Ankunft so nahe bevorstand ? Definitiy war doch ohne ihn 
nichts zu entscheiden, wie ja eben mit Rucksicht auf seine 
Gegenwart der Augsburger Reichstag nach Speier yerlegt 
worden war. So fafsten es die Stande auf, so aber auch 
Karl und Ferdinand. Doch schwankten je nach dem Fort- 
gange der Yerhandlungen mit Frankreich ihre Ansichten und 
Dispositionen. Hatte Karl friiher auf Drangen Ferdinands 
am 23. und 25. Marz 2) Instruktion und Yollmachten fur die 
Kommissarien ausgestellt, so war er am 7. April auf Ferdinands 
Wunsch3) sofort bereit, den Reichstag wieder abzubestellen. 
Schliefslich aber hielt es Ferdinand doch fur geratener, den 
angesetzten Reichstag stattfinden zu lassen. Dazu bestimmten 
ihn neben der drohenden Tiirkengefahr, dem Ablauf der Be' 
willigung fiir Regiment und Kammergericht und der immer 
deutlicher heryortretenden Schwierigkeit fiir Karl Y, wegen 
der Weiterungen mit Franz rechtzeitig Spanien yerlassen zu 
kónnen — auch die deutschen inneren Yerhaltnisse. Der 
Briider eifrigstes Bemiihen war die „lutherische Sekte“ zum 
wenigsten nicht weiter um sich greifen zu lassen. Ihr einen 
Damm entgegenzustellen, dazu schien jetzt nur noch ein Reichs
tag die Moglichkeit zu bieten. So beschlofs Ferdinand am 
18. Mai in Speier einzutreffen. Sollten jedoch die poli- 
tischen Konstellationen sich giinstiger gestalten und dadurch 
eine friihere Ankunft des Kaisers in Aussicht stehen, so 

1) Vergl. Friedensburg, Speierer Reichstag. S. 196.
2) Friedensburg, 1. c. S. 47 ff.
3) Friedensburg, 1. c. S. 51, 198.
Ich war in der gliicklichen Lagę, die jiingste, eingehende Publikation 

iiber den Speierer Reichstag bereits in den Aushangebogen kennen zu 
lernen. Es ist mir eine liebe Pflicht, auch an dieser Stelle meinem 
Danke gegen H. Dr. Friedensburg Ausdruck geben zu kónnen. Natiir- 
lich habe ich vermieden, die Nachweise, die er bereits hat, zu wiederholen.
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waren, wie Ferdinand seinen Bruder yersichert, stets Mittel 
und Wege zu finden, den Reiehstag abzubrechen.

Diese Erwagungen waren den iibrigen Standen yerborgen, 
aber die allgemeine Lagę und Karls sehon erwahntes Schreiben, 
das ihnen Ende Marz seine Absicht, baldigst nach Deutsch- 
land zu kommen, meldete, hatten bewirkt, dafs niemand an 
die Eroffnung des Reichstags gedacht. Ferdinand fand, ais er 
am 18. Mai einzog, nur wenige Gesandte vor. Ais Kasimir 
yon Brandenburg, die Erzbischbfe von Mainz und Trier und 
der Kurfiirst von der Pfalz neben einigen weiteren Gesandten 
eingetroffen waren, eróffnete Ferdinand den Reiehstag. Es 
war am 25. Juni1 2). Nach der Proposition, wie sie die 
anwesenden kaiserlichen Kommissare Ferdinand, Bernhard 
von Trient und Kasimir yorlegten3), sollte beraten und be- 
schlossen werden, auf welchem Wege der christliche Glaube 
und die wohlhergebrachten Brauche und Einrichtungen der 
Kirche bis zu einem freien Konzil von ailen Reichsgliedern 
einmiitig gehandhabt, die Widersetzlichen aber bestraft 
und zum Gehorsam gebracht wiirden, damit dergestalt das 
Wormser Edikt und die Beschliisse des Reichstags zur Aner- 
kennung und Ausfiihrung gebracht wiirden.

1) Friedensburg S. 198.
2) 1. c. S. 201, 216.
3) Rankę II, S. 249. — 1. c. 217, 218.
4) Yergl. Friedensburg, Speierer Reiehstag, S. 218, 219.

Von anderen Vorlagen wurden genannt Yorkehrungen 
gegen Erneuerung der Aufstande, Tiirkenhilfe, Erhaltung des 
Regiments und Kammergerichts. Am Schlufs sprieht der 
Kaiser seine Absicht aus, sobald ais móglich persónlich nach 
Deutschland zu kommen. Eben unter diesem Gesichtspunkt, 
zumal da man kaiserlicherseits diesen Reiehstag am liebsten 
yerschoben hatte, werden Punkte wie die Monopolien und 
andere, sehr yiel kiirzer erwahnt, ais in der Augsburger 
Instruktion 4). Noch bezeichnender ist aber das Schweigen 
iiber die Abstellung der geistlichen Mifsbrauche und der 
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deutschen Beschwerden wider Rom, von denen in jener ge- 
sproclien worden war. Des Kaisers Hoffnung, in nicht all- 
zu ferner Zeit die Dinge in Deutschland selbst in die Sand 
zu nehmen, sein Yerhaltnis mit Rom, das der dringendsten 
Schonung bedurfte, vor allem aber sein Widerwille und die ge- 
rade in letzter Zeit bestarkte Befiirchtung vor weiteren Fort- 
schritten des Lutherischen Geistes, mufsten es ihm geraten 
erscheinen lassen, diese heiklen Fragen einfach zu yermeiden. 
In der Unmóglichkeit, in nachster Zeit mit seiner starkeu 
Rand in die Bewegung einzugreifen, war ihm damals darum 
zu thun, um jeden Preis wenigstens ein weiteres Anwachsen 
der Reformbewegung zu hindern.

Aber so stark — und das ist charakteristisch — erschien 
doch auch ihm und seinem Bruder die nationale Reformtendenz, 
dafs sie fiirchteten, der Reichstag konnte sich trotz aller Yor- 
kehrungen auf diese Materie werfen. Fiir diesen Fali 
wurde deshalb eine Nebeninstruktion ausgestellt ł), die ver- 
langte, die Stande sollten bis zu des Kaisers Ankunft oder 
bis zum Zusammentritt eines Konzils nichts yornehmen, was 
dem christlichen Glauben oder der Kirche in ihrem Her- 
kommen und allen ihren Einrichtungen irgendwie zuwider- 
laufe oder Abbruch thue, yielmehr dem Wormser Edikt nach- 
kommen.

Nur im aufsersten Notfalle sollte Ferdinand von dieser 
Klausel Gebrauch machen, daher sie auch zunachst geheim 
gehalten wurde. Aber nichts beweist deutlicher ais eben sie, 
in welchem Geiste die Bruder die deutschen Angelegenheiten 
betrachteten und behandelten. Nationale Gesichtspunkte hat 
ihre Politik nie gekannt. Niemand freilich wurde dadurch 
in seinem innersten Lebensnery mehr geschadigt, ais 
Deutschland.

Die Verhandlungen iiber die kaiserlichen Propositionen 1 2) 

1) Rankę II, S. 254. Friedensburg, S. 219.
2) Friedensburg, S. 224.
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begannen am 26. Juni. Man beschlofs in beiden Kurien, die 
Artikel in der Reihenfolge der Propositionen vorzunehmen, 
zuerst also die Glaubenssache. Wie wollte man aber dem 
Befehl des Kaisers, „die wohl hergebrachten guten Ordnungen 
und Brauche der christlichen Kirche und Religion aufrecht 
zu erhalten", nachkommen, ohne zugleich die Mifsbrauche zu 
beseitigen ?

Die Opposition der Fiirstenkurie hiegegen war jedoch 
so stark, dafs die Kurfiirsten erklarten, zum zweiten Artikel 
iibergehen zu wollen.

Im zweiten Artikel verlangte nun der Kaiser eine Ordnung 
zu machen, um kiinftigen Aufstanden sofort begegnen zu 
kónnen >). Wenn er die Glaubensirrung ais Ursache an- 
fiihrte, so war diese doch ohne Beseitigung der Yeranlassung 
derselben, also ohne die Abstellung der Mifsbrauche, nicht 
beizulegen. Das Gutachten der Kurfiirsten verspricht daher, 
so viel davon billig ware, abzustellen; dann wiirde auch 
die Ursache zu Emporungen benommen sein. Gegen et- 
waige unruhige mutwillige Geister wolle man sich yerab- 
reden.

Bei der Beratung hatte sich Pfalz 1 2) noch entschiedener, 
ais diese letzte Eassung besagte, ausgesprochen. Vom Wormser 
Edikt will Kurfiirst Ludwig nichts wissen. Mifsbrauche sieht 
er besonders in der Stellung der Geistlichen, die yon allem 
frei sein wollen. Deshalb dringt er yorzugsweise auf Ab
stellung der Mifsbrauche. Von Yerabredung zu gegenseitiger 
Hilfeleistung yerspricht er sich nichts, weil er yoraussieht, 
dafs sonst unterstanden werde, Dinge zu handhaben, sie 
„seien recht oder nicht“.

1) 1. c. S. 233 ff.
2) 1. c. S. 236.
XIV. 6

Ereilich die Fiirstenkurie legte gerade auf diesen Punkt 
besonderen Wert. Da erfolgte, wenige Tage damach, auch 
hier der Umschwung. Er zeigt sich zum ersten Małe in der 
Antwort, die man auf ein yon den Stadten eingereichtes Gut- 
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achten iiber die Glaubenssache vom 4. Juli gab. Darin hatten 
diese ihre Ansicht dahin ausgesprochen *), dafs es keinem 
Menschen zukomme, im wahren heiligen Glauben, der sich 
auf Christum und sein heiliges, ewiges unwandelbares Wort 
griinde, Anderungen yorzunehmen. Ebenso miifsten die guten 
ehristlichen tJbungen in Kraft bleiben. Allein solehe Brauche, 
durch welche die Christen an ihrem Seelenheil gefahrdet 
wiirden, konnten unmóglich auch nur bis zu einem Kunzil 
bestehen bleiben. Nun sei es auch bekannt, wie tief 
diese Mifsbrauche eingewurzelt seien, dereń Abstellung sehr 
heilsam sein wiirde. An eine Durchfiihrung des Wormser 
Edikts sei, wie dies schon die Nurnberger Reichstage aner- 
kannt, nicht zu denken. Daher auch der Kaiser von einer 
Bestrafung der tJbertreter desselben absehen werde.

Nach der bisherigen Haltung der Fiirstenkurie hatte 
man auf eine energische Zuriickweisung gefafst sein miissen. 
Statt dessen lautete ihr Beschlufs1 2 3), „die Stadte hatten eine 
gute Antwort gegeben“ und billig solle man „scheiden, was 
guter Gebrauche und tJbungen und was Mifsbrauche und Be- 
schwernisse" waren.

1) Friedensburg, S. 253 ff. Rankę II, S. 250.
2) 1. c. S. 257. Rankę II, S. 250.
3) 1. c. S. 268.

Augenscheinlich ist der Hauptgrund dieses Wechsels in 
der yeranderten allgemeinen politischen Situation zu suchen, 
wie sie in jenen Tagen sich immer deutlicher offenbarte. 
Der Madrider Friede hatte so wenig den Kaiser zum Herrn 
der Lagę gemacht, dafs sofort darnach alle Krafte des Wider- 
stands nur um so energischer sich zusammenschlossen, dafs 
selbst der Papst, auf dessen Zusammenwirken mit Karl das 
meiste fiir die deutschen Dinge ankam, offen mit den Feinden 
des Kaisers sich yerband. Eben damals trafen die ersten 
sicheren Nachrichten dariiber in Speier ein8). Allein die enge 
Yerbindung zwischen Kaiser und Papst hatte die Reformation
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vielleicht einzudammen vermocht. Ihre Trennung, die jetzt 
offene Feindschaft geworden, entzog der katholischen Partei so- 
fort die notige Unterstiitzung. Eine grofse Anzahl von Fursten, 
die wesentlich durch die Riicksicht auf den Kaiser abgehalten 
wurde, mit der Reformpartei gemeinsame Sache zu machen, 
mufste dann von der allgemeinen Stromung sich fortreifsen 
lassen. Und nach welcher Richtung diese drangte, das hatte 
der bisherige Verlauf der Yerhandlungen nur zu deutlich 
gemacht.

Hinzu kam die immer drohender auftretende Tiirkenge- 
fahr. An eine ernstliche Bekampfung derselben war nicht 
zu denken, so lange nicht im Innern Friede hergestellt war. 
Immer allgemeiner brach sich diese Erkenntnis BahnŁ). 
„Wenn", wie sich Ludwig von der Pfalz ausdriickte, „der Tiirke 
bei und unter uns im Reiche yertrieben und die Einigkeit 
hergestellt sein wird, dann liefsen sich schon des andern 
Tiirken halber Mittel und Wege finden“.

Unter dem Druck aller dieser Umstande erfolgte, wie 
erwahnt, der Umschwung in der Fiirstenkurie zu Gunsten 
der Reform. Sofort wurde auch ein Achter-Ausschlufs be- 
schlossen 1 2 3), bei dessen Zusammensetzung abermals die Reform- 
freunde Sieger blieben. Seine Thatigkeit, mit der er augen- 
blicklich begann, sollte sich auf die Mifsbrauche in allen 
Standen und auf Yorschlage zu ihrer Beseitigung erstrecken. 
In entsprechender Weise beriet man in der Kurfiirstenkurie, 
wie es gleichfalls die Stadte thaten.

1) 1. c. S. 271.
2) 1. c. S. 273.
3) S. 283 ff.

Da traten diese, auch sonst, so besonders durch die 
konseąuente Yerweigerung der Anerkennung ais dritter 
Stand gereizt, abermals mit einer Eingabe hervor. Mit allem 
Nachdruck fordern sie die Stimme; fanden ihre Yorstellungen 
kein Gehbr, so seien sie entschlossen, an den Kaiser zu gehen.

6*
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Des Weiteren weisen sie nochmals auf die Unmbglichkeit, 
das Wormser Edikt auszufiihren, hin, welches nur die Ver- 
wirrung und Spaltung yermehren wiirde. Deshalb empfehlen 
sie, den Kaiser nochmals um Anderung seiner Weisungen zu 
ersuchen. Denn werde dieser eingehend unterrichtet und 
ihm dargelegt, „welche Beschwerungen des Wormser Edikts 
halber gewifs zu gewartigen standen, so werde er ganz ge- 
neigt und nicht dawider sein, in solchen seiner Majestat 
Artikeln billig Anderung und Milderung vorzunehmen“.

Das war der Weg, den der Reichstag auch wirklich 
spater einschlug.

Es ist iiberhaupt merkwiirdig, mit welcher Bedeutung 
die Stadte yon Anfang an auf dem Reichstage auftreten. 
Rechtlich ist ihre Stellung fast noch mehr beschrankt, ais es 
schon friiher der Kall war. Ihre entschiedene Parteinahme 
fiir das Evangelium wurde ihnen in diesem Punkt eher 
hinderlich. Aber in Wahrheit haben sie gleichwohl be- 
stimmenden EinHufs ausgeiibt durch die geistige Potenz. 
Nirgends ist yon yornherein die Bedeutung und der Gang 
dieser Reiehstagsyerhandlungen klarer erkannt worden, ais 
von ihnen. Die allgemeine europaische, die besondere Lagę 
Deutschlands, ihre Sonderinteressen, ihre Eórderung und 
Hemmnisse, alles hatten sie fest und bestimmt erwogen und 
damach ihr Handeln eingerichtet. Bisher waren sie auch 
in alter Einmiitigkeit aufgetreten. Die Befiirchtungen, wie 
sie Niirnberg und Strafsburg z. B. yorher gehegt1), waren 
glucklicherweise nicht in Erfiillung gegangen 2), dank der 
energischen und iiberlegenen Eiihrung von Niirnberg, Strafs
burg und Ulm, dank aber auch dem bisherigen Verlauf 
der Dinge am Reichstage, denn noch war die Standhaftigkeit 
der Stadte ernstlichen Prób en nicht ausgesetzt gewesen. So 

1) Vergl. Friedensburg, S. 180.
2) Vergl. daselbst S. 280.
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kam es, dafs weder die katholischen Gemeinwesen, noch. daS 
zwar eyangelische, aber allezeit unzuyerlassige Augsburg 
die Einmiitigkeit ernstlich bedrohten.

Natiirlich war es die religiose Frage, welche die Spal- 
tung der Stadte herbeifu.hren konnte_ und friiher oder spater 
herbeifiihren mufste. Zunachst aber hatten doch selbst die 
katholischen Stadte mit den eyangelischen ein gemeinsames 
Interesse an der Bekampfung der Yorrechte und Mifsbrauche 
des Klerus, ganz abgesehen von der Solidaritat ihrer Handels- 
interessen. Daher hatte Strafsburg Ende Marz, ais der 
Reichstag beyorstand, einen allgemeinen Stadtetag auf den 
1. Mai nach Speier ausgeschrieben '), der dann freilich am 
Widerstande Niirnbergs, Augsburgs und Ulms scheiterte und 
wieder abbestellt werden mufste. Man fiirchtete durch ein 
Tagen unmittelbar vor dem Reichstag in Kollision mit diesem 
zu geraten. Aber noch ein andrer Beweggrund war dabei 
wirksam, dieser, dafs man sehr richtig fiihlte, bei den Fiirsten 
damit anżustofsen. Es sei viel besser, sagen die Niirn- 
berger 1 2) ihre ablehnende Haltung begriindend, dafs die Fiirsten 
und ihre Botschaften der Stadte „Handlung nicht erkundigten, 
denn dafs solches an sie gelangte". Denselben Fiirsten 
naherte man sich aber sofort wieder, sobald das Eyangelium 
in Frage kam.

1) Friedensburg S. 170 ff.
2) Virek, Polit. Korr. Strafsburgs Nr. 448.
3) Polit. Korr. I. Nr. 450.

Es war nicht anders: geschlossen standen die Stadte den 
Fiirsten gegeniiber, solange rein stadtische Fragen yorlagen; 
sowie die religiose Angelegenheit in denVordergrund trat, trennte 
man sich und suchte Anschlufs an diese. Nicht auf einmal und 
sofort yollzog sich derUmschwung, aber sicher und unaufhaltsam. 
Sehr charakteristisch ist in dieser Beziehung die Strafsburger 
Instruktion fiir den Reichstag 3). Die wichtigste Handlung 
desselben mufste die Regelung der Glaubensfrage sein. Die 
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Gesandten erhalten deshalb den Befehl, die Stadte zu gemein- 
schaftlichem Handeln in dieser Angelegenheit zu yermdgen; 
man solle ein allgemeines Konzil oder wenigstens ein Pro- 
yinzialkonzil beantragen, um die Zwiespaltigkeit im Glauben 
beizulegen. Zum mindesten miisse man „mit hochstem Fleifs 
dahin arbeiten, dafs bis zu einem solchen Konzil alle that- 
liche oder gewaltige Haltung“ unterbleibe, auf dafs niemand 
seines Glaubens wegen, so „on das yon im selbs fri ist und 
sin sol“, einen Uberzug zu befiirchten habe. In diesen 
Punkten mochte man sich in Strafsburg der Hoffnung hin- 
geben, dafs alle Stadte dafiir gemeinsam eintreten wurden. 
Man nahm nun aber ferner eine Botschaft an den Kaiser in 
Aussicht, die ihm, ehe er Deutschland betrate, von ihrer 
wahren Gesinnung Kenntnis bringen und um Ansetzung eines 
Konzils bitten sollte, „damit die Exekution des Wormsischen 
Mandats und gewifslich deutscher Nation hochstes Yerderben 
abgewendet und der Bdswilligen und Eigenniitzigen Gemiit 
geschmalert und derselben Anschlage gebrochen werden“x).

Wie man sieht, ist die Gesandtschaft an den Kaiser, 
welche die Stadte in ihrer Eingabe yom 14. Juli yorschlugen, 
bereits yor dem Beichstag in Strafsburg in Erwagung gezogen 
worden. Die Beteiligung aller Stadte war zu erhotfen, 
weil schon friiher die Gesammtheit gegen das Wormser Edikt 
protestiert hatte. Aber bemerkenswert ist, dafs Strafsburg 
hierbei auch auf Fiirsten 1 2), wie Johann von Sachsen, Mark- 
graf Philipp yon Baden, Landgraf Philipp von Hessen, Pfalz- 
graf Ludwig yon Zweibriicken, sowie Grafen und Herren sein 
Augenmerk richtet. Augenscheinlich mifstraute man in diesem 
Punkt der Einmiitigkeit der Stadte; dann war man ent- 
schlossen, eine Separatbotschaft abzufertigen, unter Sonderung 
yon den Stadten und in Gemeinschaft mit den Fiirsten.

1) Virck, Polit. Korr. S. 256.
2) Ebenda S. 255.

Ans demselben Zweifel an der dauernden Eintraeht der 
Stadte wird sich auch ein weiterer Befehl Strafsburgs an seine 
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Gesandten erklaren. Damach sollten diese, falls yon einem 
Biindnis der Stadte geredet und datur gewirkt wiirde, solches 
wohl anhoren, besprechen und „unvergrifflioh“ ratschlagen 1), 
aber nichts beschliefsen, sondern hinter sich bringen; des- 
gleichen diesen Punkt „nicht auf die Bahn bringen", sondern 
warten, bis andere ihn aufnahmen. Das Mifstrauen der 
Fiirsten ware durch einen Stadtebund im hochsten Grade er- 
regt worden. Durfte man es darauf ankommen lassen, wo 
ein solcher „verstand“, der gegenseitigen Eifersucht und vor 
allem der yerschiedenen Stellung der Mitglieder zum Evan- 
gelium wegen, den Todeskeim in sich trug?

1) Virck, 1. c. S. 256-
2) Vergl. Friedensburg, Speierer Reichstag S. 246 ff.
3) Am ang. Orte S. 250.

Bediirfte es noch eines weiteren Beweises, dafs das 
Eyangelium in der That die Eintraeht der Stadte schliefslich zer- 
stbren mufste, so konnte man auf jene Beratungen und Gutachten 
hinweisen, die in diesen Julitagen in Niirnberg den Rat be- 
schaftigten. Wohl wird da stets von den Stadten ganz all- 
gemein gesprochen2). Allein wenn diese auch wirklich an 
den energischen Protesten gegen das Wormser Edikt teilzu- 
nehmen sich entschliefsen sollten, die Konsequenzen, die Niirn
berg zog, hatten sie nie und nimmer mitgemacht. Denn 
Niirnberg sprach da ganz offen aus 3), dafs, im Falle man mit 
Gewalt wegen Nichtbeachtung des Wormser Edikts vorgehen 
wiirde, Niirnberg sich bis zum Aufsersten yerteidigen und 
nicht eher ruhen wiirde, ais bis es auch andere Stande in 
seinen Fali hineingezogen hatte. Dafs von samtlichen Stadten 
hdchstens drei oder yier diesen Mut der Uberzeugung und 
Glaubensstarke haben wiirden, wufste Niirnberg selbst nur 
z u gut.

Immerhin bewirkte diese kiihne und entschlossene Hal- 
tung der fiihrenden Stadte, dafs die Majoritat der Stadte alle- 
zeit eyangelisch war.
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Es ist begreiflich, wenn unter diesen Umstanden die 
eyangelischen Stadte die Ankunft der beiden Yorkampfer der 
eyangelischen Sache sehnlichst erwarteten l). Dafs diese nicht 
friiher erschienen, war nicht ihre Schuld; denn vom ersten 
Augenblick an hatten sie sich auf den Besuch des Reichs- 
tags yorbereitet 2 3). Allein Befiirchtungen yor Gewaltthaten 
der katholischen Partei s), Landesangelegenheiten, die Magde- 
burger Yersammlung4) hatten sie wider ihre Absicht fern- 
gehalten. Jetzt endlich trafen sie ein, Philipp von Hessen 
am 12. Juli8), Johann yon Sachsen, begleitet vom Kur- 
prinzen Johann Friedrich und seinem Neffen Ernst und 
Eranz yon Liineburg, am 20. Juli 6). Mit stattlichem Gefolge, 
in gleicher Kleidung, wie um schon aufserlich zu zeigen, wie 
eng yerbunden sie waren, zogen sie ein.

1) Ich hab diesen morgen zween von stetten bey mir gehapt — und 
haben ein gross verlangen nach e, f. gn. und dem Churf. von Sachsen. 
Schrauttenbach an Philipp. 8. Juli 1526. Marburg. St.-Arch.

2) Vergl. auch Friedensburg, Speierer Reichstag, S. 287 ff.
3) Vergl. a. a. O. S. 266.
4) S. ohen 8. 52 ff.
5) Friedensburg S. 290.
6) 1. c. S. 293, 300.
7) Vergl. Rankę II., S. 251 ff. Friedensburg, 1. c. S. 300 ff.

Sie kamen zu rechter Zeit. Noch war nichts Wichtiges 
yersaumt. Noch war auch die Eintracht der Stadte nicht 
zerstort. Aber der Augenblick war gekommen, wo die eyan- 
gelische Sache eines neuen kraftigen Anstofses bedurfte. Ge- 
tragen von stolzem Selbstgefiihl, wie es eine grofse yorwarts 
drangende Sache gibt, gehoben durch ihre letzten Erfolge, 
erfullt yon ihrem Glauben traten sie auf, entschlossen, dem 
Eyangelium zum Sieg zu yerhelfen. Auch in den aufseren 
Formen bekannten sie sich ais eyangelische Fiirsten 7). Sie 
hatten ihre Geistlichen mit, die in den Hófen ihrer Her- 
bergen unter ungeheurem Zulauf predigten, trotz aller Yersuche 
Ferdinands, es zu hindern. Die Fastengebote wurden nicht 
gehalten.
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Nichts war natiirlicher, ais dafs man sofort mit den 
Gleichgesinnten Fiihlung suchte. Man war ja von dem bis- 
herigen Gang der Dinge allezeit unterrichtet worden und 
hatte mit Freuden von dem eyangelischen Mut der Stadte 
Kenntnis genommen. Sehr schnell bildeten sich yertraute 
Beziehungen zwischen den fiirstlichen Raten und den Stadte- 
gesandten *). Konnte da Philipp nicht hoffen, jetzt endlich 
mit seinen Planen einer Yerbindung mit den Stadten zum 
Ziele zu gelangen ?

Wie eine gluckliche Vorbedeutung mochte es ihm er- 
scheinen, ais da eben die Stadt, auf die man seines evan- 
gelischen Eifers wegen vor allem gereohnet hatte, selber seinen 
Absichten entgegenkam. Niirnberg namlich hatte seine Ge- 
sandten beauftragt1 2 3), dafs sie diejenigen Fiirsten, die ais Anhanger 
des Evangeliums gelten konnten, stets von den stadtischen 
Beschwerden unterrichten sollten, weil man hoffte, sie wiirden 
auf diese Weise um so entschiedener die Absichten der 
Gegner bekampfen. Der Niirnberger Krefs s) liefs daher, sowie 
Philipp eingetroffen- war, solche Absichten den hessischen 
Raten gegeniiber durchblicken.

1) Vergl. Friedensburg S. 308.
2) Friedensburg, Speierer Reiehstag, S. 250.
3) 1. c. S. 309.
4) Philipp beabsiehtigte damals, aus dem Schwab. Bundę auszutreten. 

Er beantragte in alier Form seine Entlassung. Naturlich wurde sie ihm
yerweigert. Die Akten dariiber im Marburg. St.-Arch.

Kaum hatte Philipp davon gehort, so berief er Krefs zu 
sich. Schwabische Bundesangelegenheiten 4) gaben leicht den 
aufseren Yorwand zu ihrer Besprechung, die am 16. Juli, 
also nur 4 Tage nach Philipps Ankunft in Speier, stattfand. 
Sehr bald yerliefs aber Philipp diesen Punkt und, ankniipfend 
an sein und des Kurfiirsten Johann gemeinsames Schreiben 
vom Anfang des Jahres betreffs eines eyangelischen Biind- 
nisses, gab er die Yersicherung, dafs er wie sein Verbiindeter 
noch derselben Meinung wie damals waren. Sie erwarteten, 
dafs auch die Stadte das Interesse des Evangeliums allem 
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andern yorangehen und darin sich durch nichts irre machen 
lassen wiirden. Wir wissen, wie entschieden gerade damals 
Niirnberg fiir die evangelische Sache eingetreten war. Krefs 
konnte also in diesem Punkte die beruhigendsten Erklarungen 
abgeben. Er trug darauf die Bitte vor, Philipp mogę doch 
bei den Yerhandlungen des Reichstages auch zugleich die 
Interessen der Stadte wahrnehmen. Bereitwillig ging Philipp 
darauf ein und bat zu dem Zwecke um stete Mitteilungen 
iiber alle Yerhandlungen und Absichten der Stadte1). In 
gleicher Weise wollte Krefs dann noch den Kurfiirsten 
von Sachsen angehen. So war die Yerbindung zwischen den 
Fiirsten und Stadten hergestellt. Und Philipp war der Mann 
dazu, alle Yorteile, die sie ihm fiir seine Piane bot, zu 
benutzen.

1) In der That haben die Stadte in dieser Weise gehandelt. Vergl. 
Friedensburg, S. 345 Anm. 1.

2) Polit. Korr. Strafsburgs Nr. 467.
3) Friedensburg, S. 311. 312.

Dieses Entgegenkommen Niirnbergs erschien ihm so 
bedeutungsyoll, dafs er bereits am folgenden Nachmittag die 
Stadteboten yon Strafsburg, Niirnberg, Ulm, Augsburg und 
Frankfurt zu sich beschied. Er liefs daselbst durch zwei 
seiner Ratę erklaren 2 3), dafs er sowohl wie der Kurfiirst von 
Sachsen bei dem Eyangelium, soyiel Gott ihnen Gnade yer- 
leihe und soweit ihr Yermbgen sich erstrecke, zu bleiben 
gedachten. Die Stadte ermahnte er ein Gleiches zu thun. 
Konnte er dann den Stadten Dienste erweisen, so wolle er 
sich dazu erboten haben. Die Stadte nahmen die Antrłige 
mit Dank auf und yersprachen daheim und bei den iibrigen 
Stadten yon ihnen Meldung zu thun.

Mehr durfte Philipp zunachst, wollte er seine letzten 
Absichten nicht selbst vereiteln, nicht thun. Dagegen konnte 
er es schon wagen, Krefs gegeniiber deutlicher seine Piane s) 
zu enthiillen. An demselben 17. Juli entdeckte er diesem 
dann, dafs er und Kurfiirst Johann auch jetzt noch an einem 
allgemeinen Bundę der evangelischen Stande festhielten.
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Krefs entschuldigte seine Stadt wegen ihrer friiheren ableh- 
nenden Haltung; sie habe auf den Kaiser und den schwa- 
bischen Bund Riicksicht nehmen miissen. Aber Philipp liefs 
sich damit — denn diese Griinde bestanden ja auch jetzt noch — 
nicht abweisen. Krefs mogę nur nochmals iiber diese An- 
gelegenheit an den Rat berichten. Die Gunst der Umstande, 
dafs man hier versammelt, mufste benutzt werden.

In der That machte Krefs mit seinem Genossen Baum- 
gartner gemeinschaftlich von diesen Antragen Philipps Mel- 
dung *). Aber so sehr man auch in Niirnberg die Yerbindung 
mit den Fiirsten wiinschte, weshalb die Weisung lautete, 
alle Sachen mit ihnen, doeh unvorgreiflich, zu besprechen, 
ein Biindnis einzugehen scheute man gleichwohl.

Dem Niirnberger Rat war aus yielen Ursachen eine 
solche Vereinigung zur Zeit ungelegen. Zum mindesten 
wollte man erst das Ende des Speierer Reichstages abwarten. 
Doch sollten die Gesandten auch wieder nicht einfach ab- 
lehnen, sondern „auf die Wege wenden, dafs man freie Hand 
behielt“ und jederzeit die Yerhandlungen wieder auf- 
nehmen konnte. Denn man sah wohl ein, dafs das einfachste 
Gebot der Klugheit forderte, die Yerbindung mit den Fiirsten 
nicht ganzlich abzuweisen in einem Augenblicke, wo die 
Eintracht der Stadte bereits bedenklich zu wanken begann.

Abermals waren die Hoffnungen der Bundesgenossen 
von Gotha getauscht worden. Aber gleichwohl hatte sich 
ein naheres Yerhaltnis zwischen den eyangelischen Fiirsten 
und Stadten angebahnt, das fiir die Zukunft giinstigere Aus- 
sichten erweckte. Gemeinsame Arbeit und gemeinsamer 
Kampf gegen die katholische Partei mufsten nach und nach 
die Yereinigung herbeifiihren. Die grofse Bedeutung einer 
solchen Yerbindung wurde von den Gegnern sofort erkannt. 
Am 20. Juli forderte1 2) Ferdinand samtliche Stadteboten zu 

1) Friedensburg, 1. c. S. 312, 313
2) Friedensburg, 1. c. S. 314. Anm. Bucholtz, Gesch. Ferd. I, II.

S. 373.
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sich und ermahnte sie eindringlich, dafs die Stadte gegen 
Kaiserliche Majestat und das Haus Osterreich sich gehorsam- 
lich halten und sich yon niemandem yerfiihren lassen sollten. 
Wenn sie gegen den Kaiser irgend Klagen hatten, so sollten 
sie es ihm anzeigen. Er wolle ihnen ein guter Mittler sein.

Aus allem erkennt man, was die Stadte fiir eine Be- 
deutung hatten. Fiir diese selbst war es zugleich ersichtlich, 
was fiir einer grofsen Gefahr sie sich aussetzen, falls sie auf 
die Antrage der eyangelischen Fiirsten eingingen, was sie 
anderseits im Interesse des Eyangeliums thun mufsten. 
Zunachst freilich waren die ersteren Erwagungen noch 
die naafsgebenden.

Natiirlich griffen die eyangelischen Fiirsten auch sofort 
in die Yerhandlungen des Reichstages energisch ein. Ihr 
Einflufs zeigt sich sofort und wird yon Stunde zu Stunde 
mafsgebender. Die nachste wichtige Angelegenheit, die zur 
Beratung stand, war die Frage, ob ein grofser Ausschufs zu 
ernennen4) und ob zu diesem auch die Stadte zugelassen 
werden sollten. Der Widerstand gegen dessen Konstituierung 
ging yon den Kurfiirsten ausa), welche durch ihn fiir ihre 
Prarogatiye fiirchteten, wahrend die Standekurie ihn wiinschte 
und die Stadte ihn lebhaft yerlangten. Charakteristisch ist, 
dafs Kurfiirst Johann 3) yon Anfang an dafiir eintrat; Ludwig 
yon der Pfalz stand ihm am nachsten. Endlich nach langen 
Yerhandlungen willigten die Kurfiirsten ein. Wie der Aus
schufs darauf gewahlt wurde, hatten die Reformfreunde das 
entschiedene Ubergewicht.

Seine erste Aufgabe hatte es sein miissen, die yer- 
schiedenen Gutachten der drei Kurien iiber die Mifsbrauche 
yorzunehmen. Dasjenige der Kurfiirsten4) war, wie es schon 
die Zusammensetzung des Kurfiirstenkollegiums erklarlich

1) Friedensburg, S. 320.
2) I. c. S. 321.
3) S. 324
4) 8. 339.
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macht, am wenigsten einschneidend. Zudem fehlte der 
sachsische Gesandte wegen Streitigkeiten in Betreff der 
Umfrage; ais Kurfiirst Johann eintraf, war der Entwurf 
bereits vollendet. Zu Grunde gelegt waren die bekannten 
grayamina. Beachtenswert ist namentlich der 27. Artikel, 
wo die Kurfiirsten yerlangen, dem Kaiser solle ein Termin 
gesetzt werden, bis zu welchem die Abstellung der Mifs
brauche beim Papst bewirkt sein miisse, widrigenfalls den 
Standen zugelassen werde, selber Band anzulegen.

Sehr viel energischer gehen die Stadte vor1). Sie 
greifen nur eine Reihe yon Punkten auf, die fur ihre 
stadtisehen Interessen von besonderer Wichtigkeit. So 
wollen sie die Klóster eingehen lassen. Die Pfarrer 
miifsten besser besoldet werden. Auch sei ihnen die Ehe zu 
gestatten. Namentlich aber fordem sie die Unterwerfung 
der Geistlichen unter die burgerlichen Lasten und Gerichte. 
In Betreff der Zeremonien Mafsregeln zu ergreifen, solle jeder 
Obrigkeit zustehen, bis ein freies Konzil Determination und 
Ordnung gabe.

1) Friedensburg, S. 344 ff. Rankę II, S. 252.
2) Rankę II, S. 252. Friedensburg, S. 348 ff.

Am merkwiirdigsten ist aber der Entwurf des Aus- 
schusses der Standekurie2). Denn hier trifft man Anord- 
nungen, die yon der Idee ausgingen, den beiden Standpunkten, 
dem katholischen wie dem evangelischen, gleiehmafsig gerecht 
zu werden. Man hoffte, wie es gleich der Eingang aus- 
spricht, dadureh bis zu einem Konzile unter den Gliedern 
des Reicha Gleichheit, Eriede und Einigkeit zu bewahren. 
Von den Sakramenten werden z war die beiden der Taufe und 
des Abendmahls besonders betont, aber auch die iibrigen 
zugelassen. Im Gottesdienst will man neben dem Gebrauch 
der lateinischen Spraehe auch die deutsche mehrfach zulassen. 
In Betreff des Laienkelchs will man Kaiser und Papst bitten, 
das Abendmahl unter beiderlei Gestalt bis zu einem Konzil 
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zu gestatten. Desgleichen soli dem Kaiser yorgestellt werden, 
dafs es besser sei, den Priestern die Ehe freizugeben. Fur 
die Prediger wird die Norm wiederholt, dafs sie das Gottes- 
wort nach rechtem, wahrem Yerstand und Auslegung der 
Lehrer, die yon gemeiner christlicher Kirche angenommen, 
predigen sollen. Hinzugefiigt wird aber bezeichnenderweise 
im eyangelischen Sinne noch: „Schrift mit Schrift auslegend“. 
Die Annaten werden yerworfen, die geistliehe und weltliche 
Gerichtsbarkeit genau abgegrenzt in der Weise, dafs weltliche 
Sachen vor den weltlichen, geistliehe vor den geistlichen 
Richter gehoren.

Es lafst sich nicht bezweifeln, dafs auch der grofse 
Ausschufs 1), wie er am 1. August sich konstituiert, ahnliche 
yermittelnde Beschlusse gefafst haben wiirde. Dann waren 
definitiye, fur das ganze Reich yerbindliche Festsetzungen 
zu erwarten und damit die Einheit der Nation gerettet. Es 
war ein Moment von unermefslicher Bedeutung. Noch ware 
es móglich gewesen, den autonomen Bildungen, die sich seit 
vorigem Jahre festgesetzt, Halt zu gebieten, allen Biindnissen 
und Gegenbiindnissen den Boden zu entziehen. Ging dieser 
Augenblick unbenutzt yoriiber, so war nach Menschen- 
ermessen die Spaltung der Nation fur immer entschieden.

1) Rankę II, S. 253 ff. Friedensburg, S. 366 ff.
2) Rankę II, S. 254. Friedensburg, 1. c. S. 369 ff.

Das furchtbare Yerhangnis Deutschlands wollte, dafs es 
abermals um seine schdnsten Hoffnungen betrogen wurde — 
durch seinen Kaiser.

Denn jetzt trat2) Ferdinand mit der Nebeninstruktion, 
yon der wir oben gehdrt, yor die Stande. Darin sprach der 
Kaiser yon seiner Absicht, nach Italien zu gehen und mit 
dem Papste ein allgemeines Konzil zu bereden, um alle 
Ketzereien auszurotten. Dann werde er auch ins Reich 
kommen. Mittlerweile aber sollten die Stande nichts yor- 
nehmen, handeln oder besehliefsen, was dem christlichen 
Glauben oder den Gesetzen oder dem Herkommen der Kirche, 
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ihrer Lehre, Ordnung, Zeremonien und Gebrauchen Abbruch 
thue. Bis das Concilium einhellige, christliche, bestandige 
Reformation vorgenommen, miifste jeder Stand das Wormser 
Edikt ausfiihren.

Hinterlistig wie das ganze Yerfahren war, erregte diese 
Instruktion das grbfste Aufseben und Unwillen x). Yiele 
dachten sofort den Reichstag zu verlassen.

Da traten am 4. August die Stadte abermals mit einer 
Eingabe heryor1 2), ausgezeichnet durch Klarheit und Scharfe 
der Gedanken, voll iiberzeugungsyollen Mutes und energischer 
Zielbewufstheit. Das Anbringen der Kommissare bedeute 
nichts anderes, ais dafs dem Reichstage yerboten wird, so 
wenig von den Zeremonien der Kirche ais vom Glauben abzu- 
weichen. Das Wormser Edikt solle dem entsprechend in 
yoller Giiltigkeit bestehen bleiben, bis Kaiser und Papst ein 
Konzil berufen werden. Gleichwohl kann man diesen Be- 
fehlen nicht nachkommen. Denn, wie schon zu Nurnberg 
ausgesprochen, das Wormser Edikt ist unausfuhrbar. Da 
zudem Kaiser und Papst in heftiger Fehde miteinander, sei 
auch nicht abzusehen, wann ein solches allgemeines Konzil 
zusammentreten konne. Darum sei die Instruktion auch 
nicht mehr Karls wahre Meinung, zu einer Zeit ausge- 
stellt3), wo er mit dem Papst einig. Wiirde der Kaiser 
vom wahren Stand der deutschen Dinge unterrichet, so wiirde 
die Bitte, unverziiglich ein Provinzialkonzil einzuberufen, 
gewifs nicht abgeschlagen werden. Zum mindesten miisse 
man durch eine Gesandtschaft Ansuchung thun, das Wormser 
Edikt bis zu einem Konzile ruhen zu lassen. Denn ohne 
dies wiirde die Ruhe in Deutschland nicht herzustellen sein.

1) Friedensburg, S. 374. Rankę, S. 255.
2) 1. c. S. 384. Vergleiche auch Rankę II, S. 256.
3) Am 23. Marz.

Dem strikten kaiserlichen Befehl gegeniiber, konnte die 
Reformpartei nicht mehr auf Beschliisse nach ihrem Sinne 
hoffen; die Gesandtschaft an den Kaiser schien das einzige 
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Auskunftsmittel. Die Gesandtschaft war aber auch der katho- 
lischen Partei recht, weil auf diese Weise allen Beschliissen 
zu gunsten der Reform vorgebeugt wurde. So einigte man 
sich schnell. Der Ausschufs acceptiertc den. Yorschlag der 
Stadte *) und stellte die Grundsatze der Instruktion auf. Die 
Kurien stimmten bei.

Wie aber sollte es im Reiche gehalten werden bis zum 
Zusammentritt des Konzils, sei es nun eines Provinzialkonzils 
oder eines allgemeinen? Keine Partei konnte mehr hoffen, ihre 
Meinung durchzusetzen. So griff man zu jener Formel, welche 
die Kurfiirsten kiirzlich angewendet. Man beschlofs, in den 
Dingen, welche den Glauben und die kirchlichen Einrich- 
tungen betrafen, solle sich ein jeder Stand so yerhalten, 
wie er es vor Gott und dem Kaiser zu yerantworten sich 
getraue 1 2 3).

1) Rankę, a. a. O. Friedensburg, S. 387 ff.
2) Friedensburg, S. 391. Rankę, 1. c.
3) Friedensburg, S. 394 ff.
4) Vergl. oben S. 8 ff.

Es kam nun darauf an, den Wortlaut der Instruktion 
festzustellen. Der Entwurf, wie er dem Ausschufs vorgelegt 
wurdes), hat kurz folgenden Inhalt: Der Zwiespalt im 
Glauben und althergebrachten Ubungen sei durch das Wormser 
Edikt nicht zu beseitigen gewesen. Auf die durch den 
Kaiser yerbotene Speierer 4) Yersammlung sei die Emporung 
der Bauern gefolgt. Trotz der Niederwerfung derselben sei 
auch jetzt noch Zwiespalt, und nicht blofs unter den Unter- 
thanen, sondern auch unter den Obrigkeiten. Hier in Speier 
hatten die Stande, obgleich der gemeine Mann mit solchen 
Erwartungen auf diesen Reichstag geblickt, gleichwohl in 
Gehorsam gegen des Kaisers . Befehle von Beschliissen in 
Fragen des Glaubens und der Zeremonien abgesehen. Allein 
dieser Zustand sei ohne. schwere Schadigung nicht aufrecht 
zu erhalten. Deshalb móge der Kaiser in eigener Person 
nach Deutschland kommen, auch mit dem Papste innerhalb 
eines oder hóchstens zweier Jahre ein gemeines freies Konzil
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in deutschen Landen bewirken. Betreffs des Wormser Edikts 
mogę der Kaiser Milde walten lassen dergestalt, dafs er mit 
der Exekution und Yollstreokung der Strafen des Edikts bis 
auf den Beschlufs des Konzils gegen Niemand kandele, 
sondern diese Exekution von seinetwegen gnadig in Buhe 
stelle. Die Stande hatten verabredet, sick bis dakin so zu 
kalten, wie sie es gegen Gott und kaiserlieke Majestat zu ver- 
antworten kofften. Eke der Friede im Innern niekt wirklick 
kergestellt, sei auf keine tkatkraftige Unterstiitzung gegen 
die Tiirken zu denken.

Wie worauszusehen, war die Stelle das Wormser Edikt 
betreffend diejenige, wo die beiden Parteien nochmals ihre 
Krafte mafsen x). Wahrend die Reformpartei eine Fassung, 
welcke direkt die Aufhebung des Edikts forderte, durchzu- 
setzen suchte, konnten die Geistlichen unmoglich eine solcke 
zugeben, am liebsten hatten sie gesehen, wenn der ganze 
betreffende Passus wegblieb. Zum Gliiek mafsigten aber die 
Evangelischen ihre Forderungen, so dafs sehliefslieh die erste 
Fassung von allen Standen angenommen wurde.

Wegen der Hohe derKosten1 2) beschlofs man nur einen 
Pralaten und Grafen an die Spitze der Gesandtschaft zu 
stellen; ihnen waren zwei Ratę beigegeben. So wurden 
bestimmt der Domprobst Marquard von Stein, Graf Albrecht 
von Mansfeld, der Vikar Johann Fabri und Jakob Sturm. 
Letzterer lehnte zwar ab, allein die Stadte hofften 3), seine 
Einwilligung doch noch zu erhalten. Immerhin trafen sie 
aber bereits in Speier Verabredungen, um eyentuell einen 
Ersatz fiir Sturm zu schaffen 4).

1) Vergl. Friedensburg, S. 399 ff.
2) Friedensburg, S. 416 ff.
3) Vergl. 1. c. S. 418. Anm. Vergl. auch unten Kapitel IV.
4) Auffallen mufs deshalb, dafs der Kanzler, obgleich die Stadte am 

25. August die Stande von Sturms Weigerung unterrichteten, gleichwohl 
am 27. August bei Frankreich um sicheres Geleit auch fiir Sturm bat. 
Wir werden spater sehen, was daraus fur Weiterungen folgten.

XIV. 7

Die Dauer der Gesandtschaft berechnete man auf sieben 
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Monate. Das gab, so sebr man auch. die Kosten einzu- 
Bchranken bemiiht war, durch Zehrungs-, Boten-, Yerehrungs- 
gelder u. s. w. eine Ausgabe von 10 500 Gulden. Sie 
sollten durch einen „ziemlichen gemeinen Anschlag“ aufge- 
bracht werden; bis zum 1. Noyember hatte ein jeder Stand 
seinen „gebuhrenden Anteil“ in Speier „gewifslich“ zu er- 
legen1). War bis zum Eintreffen des franzosischen Geleits 
nicht genug eingegangenr, so sollten die Stadte Niirnberg und 
Augsburg das Fehlende yorstrecken. Vom Eintreffen des 
Geleitsbriefes sollten die Mitglieder der Gesandtschaft sofort 
benachrichtigt und nach Speier berufen werden, um dort 
ihre Abfertigung zu erhalten 2).

1) Neue Sammlung der Reichsabschiede, II, S. 274.
2) Friedensburg, Reichstag von Speier, S. 419. Vergl. Kap. IV.
3) Vergl. Friedensburg, S. 420 ff.
4) Vergl. 1. c. S. 429 ff.
5) Neue Sammlung der Reiehstagsabschiede. Teil II, S. 274.

Weiter wurde jetzt auch die Tiirkenfrage geregelt3). 
Wesentlich mit zu diesem Zwecke waren die Stande vom 
Kaiser nach Speier berufen worden. Aber lange Zeit war 
dafiir keine Stimmung am Reichstage, nicht blofs wegen der 
bekannten grenzenlosen Zerfahrenheit der deutschen Dinge, 
sondern namentlich auch deshalb, weil die Stande zuerst die 
religiose Frage geregelt wissen wollten. Ais aber die Nach- 
richten aus Ungarn immer trostloser lauteten, erreichte Fer- 
dinand endlich eine eilende Hilfe yon zwei Yierteln der 
Romhilfe = 10 000 Mann. Schliefslich ging man mit grofsem 
Eifer auf die Sache ein4), aber zuleich mit einer Umstandlich- 
keit, die jede schleunige Unterstiitzung unmdglich machte.

Yon grólster Wichtigkeit war, was der Reichstag zur 
Herstellung und Sicherung des Friedens im Innern fest- 
setzen wiirde. Eingehende Bestimmungen werden nicht 
getroffen — dazu fehlte es jetzt an der Zeit — es heifst 
nur, jeder solle „den andern mit Ehren und guten Treuen 
meinen5), auch den zu Worms aufgerichteten Landfrieden 
festiglich halten, also dafs keiner den andern bekriege,
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beraube, fahe, iiberziehe, belagere noch beschadige oder 
spoliere, durch sich selbst oder jemand anders; dazu soli 
keiner des andern Feind und Beschadiger enthalten noch 
Hilf, Rat oder Beistand erzeigen“. Den Unterthanen gegen- 
iiber wird móglichste Milde empfohlen, „damit sie mehr Gnad 
und Giitigkeit, dann die Scharfe und Ungnade spiiren“. 
Wiederholten sich gleichwohl die Empórungen, so sollen alle 
Nachbarn der bedrohten Obrigkeit zu Hilfe eilen. Diesen 
letzten Passus nahmen die Stadte nur auf „Hintersich- 
bringen" an *).

Reichsregiment und Kammergerieht wurden bis Michaeli 
1527 neu bewilligt 1 2), aber die Malstatt solle von jetzt an 
Speier sein. Eine Reihe der daran sich anschliefsenden 
Eragen konnte nicht mehr erledigt werden. Was gab es 
nicht auch sonst noch fur unzahlige Fragen und Falle, Ses- 
sionstreitigkeiten, Petitionen u. s. w. . . 1

1) Friedensburg, S. 466.
2) Ebenda S. 446.
3) Vergl. Sattler, Geschichte des Herzogtums Wiirttemberg unter 

den Herzogen. Teil II. Heyd, Ulrich, Herzog zu Wurttemberg. Bd. 2.
4) Besonders von Philipp vou Hessen.

Keine derselben kann sich an Bedeutsamkeit messen mit 
der Beschwerdeschrift Herzog Ulrichs von Wurttemberg. 
Bekanntlich war dieser durch den Schwabischen Bund ver- 
trieben 3), sein Land aber auf dem Wormser Reichstag durch 
den Kaiser auf Ferdinand iibertragen worden. Seine bis- 
herigen Yersuche, sein Stammland zuruckzuerobern, waren 
trotz seiner Yerbindung mit der Schweiz und Frankreich 
mifslungen, ohne dafs er darum solche Piane auch nur einen 
Augenblick aufgegeben hatte. Yerdacht waren ihm namentlich 
worden4) die Beziehungen zu den aufstandischen Bauern. 
Da auf diesem Wege ohnehin nach Beendigung des Bauern- 
krieges zunachst nichts zu erreichen war, so ergriff Ulrich jetzt 
die Gelegenheit, mit Hilfe der Fiirsten zum Ziele zu ge- 
langen. Der Sympathien des gemeinen Mannes blieb er ja 
immer wegen seiner erangelischen Gesinnungen versichert.

7*
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Dabei hatte Ulrich seine Yerbindungen mit Frankreich 
keinen Augenblick vernaehlassigt x). Wohl hatte Franz I. nach 
den Bestimmungen des Madrider Friedens die Beziehungen 
zu ihm abbrechen und gegebenen Falls sogar dem Kaiser 
gegen den Herzog Hilfe leisten miissen , allein Franz hielt 
weder diese noch die anderen Yersprechungen. Gleich nach 
seiner Freilassung steht er mit Ulrich wieder in Yerhand
lungen 1 2). Er kniipft damit an Besprechungen an, die Ulrich 
wahrend des Kónigs Gefangenschaft mit der Regentin-Mutter 
gehabt hatte und die dahin zielten, durch den Wurttemberger 
Herzog und seine Freunde Ferdinand in die Unmóglichkeit 
zu yersetzen, seinen Bruder in Italien von Deutschland aus zu 
unterstiitzen. Diesem Zwecke diente auch jetzt das Aufrollen 
der „Wiirttembergischen Frage“.

1) Vergleiche Sattler, Geschichte von Wiirttemberg. Teil II, S. 156.
2) Sattler, 1. e. S. 154. Vergl. auch dort Beilage No. 127 (abgedr. 

in Teil III).
3) Vergl. Friedensburg, Speierer Reichstag, S. 210.
4) Vergl. Friedensburg, S. 49.

Der Zeitpunkt war gut gewahlt. Frankreich hatte seinen 
besonderen Gesandten in Speier 3), und dafs dieser, so wenig 
wir bis jetzt es im einzelnen konstatieren kbnnen, die alten 
Beziehungen mit den deutschen Standen gepflegt, neue anzu- 
kniipfen gesucht, liegt in der Natur der Sache. Nur zu 
giinstig lagen die Yerhaltnisse. Denn noch immer beschaf- 
tigte die romische Kónigswahl die Gemiiter. Allerdings war 
die Frage wieder etwas entfernter geruckt worden, weil es 
sich schnell gezeigt hatte, dafs Karl V. sobald Spanien nicht 
yerlassen und sich in Italien die Kaiserkrone wiirde holen 
konnen. Auch hatte Karl seinen Bruder aufs dringendste 
ermahnt4), zunaehst die Sache ruhen zu lassen, um dem 
Hause Osterreich nicht neue Unannehmlichkeiten zu erwecken. 
Und so war es in der That gelungen, die Gegner in etwas zu 
beruhigen und einzuschlafern. So meinte Kurfiirst Ludwig 
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yon der Pfalz im Marz 1526 '), derartige Befurchtungen 
mit der Begriindung abweisen zu kbnnen, der Kaiser wiirde 
Ferdinands Erhebung selbst nicht wiinschen, weil dadurch 
seine eigene Macht und Ansehen geschmalert wiirden. Auch 
Johann yon Sachsen teilte diese Ansicht. Andere freilich, 
wie Philipp von Hessen1 2), wollten daran nicht glauhen. 
Am wenigsten aber hatten deshalb die Bayern ihre Anspriiche 
und Piane aufgegeben.

1) Am 28. Marz 1526 schreibt Philipp an Johann: Ludwig acht der 
wali halb, das keis. Maj. gantz zuwider sein wurde, wo Kg. Ferdinand 
Rom. Konig solt werden. Dan keis. Maj. wurde on Zweifel bedenken, 
das es irer Maj. einen merglichen abfall in teutscher nation geperen mocht.

2) Philipp ebenda : Doch ist nichts darauf zu hauen.
3) Weil er zur Aufrechterhaltung des status quo verpfliehtet war.
4) Dariiber unterrichten rerschiedene Aktenstiicke des Marburg. 

Staatsarchivs, Abteilung Wurttemberg.
5) Diese ganze Frage soli eingehend in einem spateren Kapitel 

behandelt werden.
6) Heyd, Ulrich, II, S. 119 ff.

Natiirlich wurden sie darin bestarkt und unterstutzt yon 
allen Eeinden Osterreichs, die ihren ganzen Einflufs zu 
gunsten der bayrischen Rivalen aufboten, an der Spitze der 
Papst und der Konig yon Frankreich. Da war denn auch 
die wiirttembergische Sache ein treffliches Mittel, den Gegner 
und Nebenbuhler empfindlioh zu treffen.

Sehr zu statten kam dem Herzog Ulrich ferner der 
Umstand, dafs die Einigkeit im Schwabischen Bund, welcher ja 
yorzugsweise bei dieser Frage beteiligt war3), seit einiger 
Zeit bedenkliche Risse zeigte. Wenn schon im Jahre 1525 
Philipp von Hessen nur mit Widerstreben4 5) seine Bundes- 
pflichten bei Herzog Ulrichs Einfall in Wurttemberg erfiillt 
hatte, wie yieJ weniger konnte er jetzt geneigt sein, Wiirt- 
temberg dem Hause Osterreich zu erhalten6). Nicht blofs 
Yerrat an seiner Blutsyerwandtschaft ware es ihm gewesen, 
auch Abfall von seinem Glauben. Denn nicht nur die Masse 
des wurttembergischen Yolkes neigte zum Eyangelium6), 
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auch Herzog Ulrich war ein eifriger Bekenner geworden. 
Der Gegensatz Philipps gegen die katholischen Tendenzen 
des Bundes war bereits so grofs1 2), dafs Philipp ehen in 
Speier allen Ernstes aus dem Bundę austreten wollte. Aber 
in ahnlichem Widerstreit befanden sich auch andere Glieder, 
wie namentlich die Stadte.

1) Die betreffenden Aktenstiicke im Marburg. Geh. Staatsarchiy. 
Daselbst Instruktion an seinen Gesandten am Bundestag; das offizieile 
Bittgesuch an die Stande, aus dem Bundę entlassen zu werden etc.

2) Wie Herzog Ulrich in seiner Schrift sagt.
3) Aus dem Marz 1526.
4) Yergleiche Friedensburg, Speirer Beichstag, S. 126. 127.

Endlich war die Sache Herzog Ulrichs auch deshalb das 
allgemeine Interesse zu erwecken geeignet, weil ein jeder Stand 
darin sein „Ebenbild“ sehen konnte a). Der Kaiser hatte seiner 
Zeit die Ubertragung Wiirttembergs auf Ferdinand durchgesetzt, 
aber ais krankende Schmalerung ihrer Rechte hatten es sofort 
die Fiirsten empfunden. Dies Gefiihl war nur immer inten- 
siyer geworden, je mehr die Absichten der Briider in poli- 
tischer wie religióser Beziehung heryortraten. Will man 
wissen, wie damals Fiirsten — und wahrlich nicht die 
schlechtesten — die Lagę auffafsten, so lese man jenes 
Memorandum 3), das Landgraf Philipp fur den Kurfiirsten 
von der Pfalz aufsetzte4). Es sollte diesen fiir seine eyan- 
gelischen Biindnisplane gewinnen. Da aber das religiose 
Moment bei Pfalzgraf Ludwig allein nicht entscheidend war, 
so fiih.rte Philipp politische Erwagungen ins Feld, die, wie 
er annehmen mufste, ihres Eindruckes nicht yerfehlen 
wiirden. Die geistlichen Kurfiirsten, sagt er, wiirden, weil 
ihr Stand durch die religiose Bewegung so mannigfach 
gefahrdet, leicht zu Yerletzungen ihrer kurfiirstlichen Praro- 
gatiye zu yerleiten sein, wenn sie dafiir die Hilfe Fer- 
dinands ais romischen Konigs erlangten. Wegen besseren 
Schutzes yon Handel und Gewerbe wiirden auch die Stadte 
sich einem Erbkonig nicht ernstlich widersetzen. Drum 
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komme es den weltlichen Fiirsten zu, die Prarogative des 
Kurfiirstenamtes und die Rechte des Fiirstentums iiberhaupt 
zu yerteidigen. Was damals, im Marz 1526, galt, war auch. 
im August noch stichhaltig.

Mit grbfstem Nachdruck weist deshalb auch die Klage- 
schrift1) Herzog Ulricha gerade auf diesen Punkt hin. Der 
Kaiser habe bei seiner Kronung geschworen, dafs er einem 
jeden, wes Standes er sei, zu dem verhelfen wolle, was ihm 
ohne Recht mit Gewalt genommen worden. Ferner habe der 
Kaiser versprochen, das Reich zu mehren. Statt dessen sei 
Wiirttemberg, welches ein Lehen des Reichs, dem Ferdinand 
gegeben worden, um daraus ein Erbland zu machen. Damit 
wurden also auch die Reichseinnahmen geschmalert. Wenn 
solches unerhórtes Unrecht und Gewalt, so man bei ihm 
gebraucht, nicht abgestellt wiirde, so konnte jeder ermessen, 
was mit der Zeit auch andern begegnen mochte. Denn wer 
wollte zuletzt vor solchen geschwinden, ungetreuen Praktiken 
sicher sein, dafs man ihn nicht auch um Land, Leute, Ehre, 
Leib und Gut bringen konnte ? „So dann ein Furstengeschlecht 
nach dem andern ausgetilgt und yertrieben und solche Lander 
in eine Hand kommen sollten, ist gut zu achten, dafs aus 
solcher Macht nichts anderes erfolgen mochte, denn dafs die 
Wahl eines romischen Kaisers, auch die Freiheit der deutschen 
Nation miifste in eine erbliche Regierung und ungewohnte 
fremde Dienstbarkeit gezogen werden.“ Hoher ais die Pflichten 
gegen den Schwabischen Bund und den Kaiser stehe die 
Reichspflicht.

1) Abgedruckt bei Sattler, Gesch. Wurttembergs. Teil 3. Beilage 
Nr. 129.

Mogen diese Yorstellungen Ulrichs nun auf franzósische 
Einfliisse zuruckzufiihren sein oder nicht, jedenfalls entsprechen 
sie jenen Einfliisterungen, die rorher und nachher die fran- 
zósischen Konige so oft den Deutschen zu Gemiite fiihrten. 
Mit grofserem Rechte freilich selten. Denn die Art, wie 
Karl V. iiber Wiirttemberg verfiigt hatte, war ein Eingriff 
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in die ReichsYerfassung. Treffend wieś auch. Ulrich, auf die 
Nachteile hin, die dieser „Mehrer des deutschen Reichs“ 
dadurch dem Reiche zugefugt. Denn die osterreichischen 
Lander waren eximiert von allen Reichsgesetzen, also jetzt 
auch Wurttemberg. Dieses hatte deshalb auch — Ulrich 
kannte seine Deutschen, wenn er besonders diesen Punkt 
hervorhob — fortan zu allen Reichsabgaben nicht mehr bei- 
zusteuern; demgemafs blieben die Reichseinnahmen 
entweder um so viel zuriick, ais Wiirttembergs Anteil betrug, 
oder die andern Stande muf sten mit dafur aufkommen. Und 
zur Aufrechterhaltung dieses Zustandes sollten die Mitglieder 
des Schwabischen Bundes verpflichtet sein!

Auf niemand mufsten solche Erwagungen grofseren 
Eindruck machen ais auf Landgraf Philipp. Yerwandtschaft, 
Standesgefuhl, Glaube 1 2), Politik3): Alles wieś ihn darauf 
hin, die wurttembergische Frage fortan zu der seinigen zu 
maohen. Seine Bemuhungen fur die Restitution Herzog 
Ulrichs datieren vom Speierer Reichstag. Wir werden bald 
sehen, welche hervorragende Rolle sie in seinen eyangelischen 
Biindnisbestrebungen spielte.

1) Vergl. die Klageschrift Ulrichs.
2) Ich wagę im Augenblick nicht zu entscheiden, ob die Aufserung 

Philipps zu den Ulmer Gesandten : „Lieber, konnten wir zu Wege bringen, 
dafs er einkame; er ist gut auf dem Evangelj“ in das Jahr 1526 (wie 
Heyd, Ulrich, II, S. 351 annimmt, ebenso Wille, Landgraf Philipp und 
die Restitution etc.) oder nach 1529 (wie es Keim, Schwab. Reformations- 
geschichte thut) gehort. Ich mochte sie lieber nach 1529 setzen.

3) Uber die Bedeutung der Wurttemberg." Sache vergl. auch Baum- 
garten, Carl V. Bd. I., S. 305 ff.

4) Am 12. August kam sie zur Verlesung. Vergl. Friedensburg 
S. 453. Anm. 3.

Allein anderseits war der Augenblick fur Herzog 
Ulrichs Klageschrift nicht giinstig. Denn zu der Zeit, ais 
sie in Speier eintraf4), war die Thatigkeit des Reichstages 
durch die kaiserliche Klausel jah unterbrochen und ab- 
geschnitten worden. Alles drangte zum Schlufs. Nur not- 
diirftig konnten die unabweisbaren Bediirfnisse noch geregelt 
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werden. Eben waren die Geister wegen Feststellung des 
Wortlauts der Instruktion fiir die Gesandtschaft an den Kaiser 
aufeinander g( platzt: niemand konnte in diesem Moment 
Zeit und Stimmung fur die wiirttembergische Frage haben.

Da ward Ulrich ungeduldig und warf nochmals ein 
Schreiben nach Speier *). Es klingt noch sehr viel ungestiimer 
ais das erste. Nachdem er nochmals iiber die Yergewaltigung 
wider Recht und Billigkeit, die er bisher erfahren, geklagt, 
droht er den Standen geradezu, er wiirde, wenn man ihn 
abermals recht- und hilflos liefse, sonst etwas thun, was er 
„kaiserlicher Majestat und dem heiligen Reich, auch sich 
selbst zu Ehren und Gutem lieber umgehen und vermeiden“ 
mochte. Am 27. August ward ihm von den Standen geant- 
wortet, man habe seine Schrift dem Erzherzog iibergeben. 
Zwischen hier und Weihnachten solle er vom Regiment 
Bescheid erhalten.

So viel war klar, Ferdinand wiirde freiwillig Wiirttem- 
berg nicht herausgeben. Das bezeugte auch seine Antwort 
auf eine Yorstellung der Kurfiirsten 1 2 3) von Trier, Koln, Pfalz 
und des Landgrafen zu gunsten Ulrichs, dafs er diesem eine 
„ziemliche“ Pension geben wolle, wenn er auf sein Herzogtum 
verzichte. Da also nur im Zwange der Not von Ferdinand 
etwas zu erreichen war, so setzte Ulrich seine Yerbindungen 
mit Frankreich fort s). Die Nachrichten, welche er iiber die am 
Reichstage herrschenden Stimmungen und Strómungen erhalten 
hatte, miissen derartig gewichtig gewesen sein, dafs er sich 
eine persónliche Begegnung mit Franz I. erbat4). Augen- 

1) Vom 16. August. Abgedr. bei Sattler, a. a. O. No. 130.
2) Sattler, Teil II, S. 159. Heyd, 1. c. II, S. 351.
3) Vergl. Sattler, Beilage No. 128 zum zweiten Teil, angehangt an 

Teil III.
4) Wie aus der Antwort von Franz I. vom 25. Sept. hervorgeht. Dafs

auch die romische Konigswahl im Spiele war, móehte ich aus dei' 
geplanten Verbindung mit dem Kurfiirsten von Sachsen folgern. (Sattler, 
a. a. O.). Auf diesen aber richtete Ulrich sein Augenmerk wegen des 
religidsen Gegensatzes zu Ferdinand.
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scheinlich hoffte Ulrich, auch die romische Kdnigswahl fur 
seine Zwecke benutzen zu konnen. Zogerte nun auch zunachst 
Franz I. noch, auf Ulrichs Piane einzugehen, die spatere Ent- 
wickelung der wiirttemhergischen Frage war yorgezeichnet. —

Wenn man sieht, wie Landgraf Philipp mit seltener 
Beweglichkeit und Energie des Geistes jede Gelegenheit 
erspaht und benutzt, wo er der katholischen Reaktion ent- 
gegentreten und dem Eyangelium freie Bahn machen kann, 
so wird man sich nicht wundern, dafs er noch auf dem Reichs- 
tage abermals auf seine Yerbindung mit den Stadten mit 
Entschiedenheit zuriickkam. Seine friiheren Liebeswerbungen 
um Niirnberg waren zwar nicht angenommen worden, 
aber soweit war dieses ihm doch entgegengekommen, dafs 
es solche Antrage nicht mehr einfach zuriickwies. Hatte 
man dann doch auch in dem gemeinsamen Kampfe gegen die 
katholische Partei sich immermehr genahert '). Ein giinstiger 
Moment konnte ihr Biindnis ad hoc zu einem dauernden 
machen.

Fur jeden, der aufmerksam dem Yerlauf des Reichs- 
tages gefolgt ist, kann es keinem Zweifel unterliegen, 
dafs diese entscheidende Stunde in den ersten August- 
tagen geschlagen hatte, ais Ferdinand durch die beriihmte 
Klausel alle Wunsche und Hoffnungen, alle Arbeit und Be- 
strebungen des Reichstages mit einem Sehlage zu yereiteln 
schien. In der ersten Bestiirzung und Unwillen argumen- 
tierte man, nur die Geistlichen konnten daran schuld sein; 
man fiirchtete wohl gar Anwendung von Gewalt. Dieser 
Augenblick mufste benutzt werden. Es galt, das Eisen zu 
schmieden, so lange es heifs war.

Auf den Bund mit den Stadten legte Philipp von Hessen 
auch deshalb so grofses Gewicht, weil, wie er in jenem Gut- 
achten fur Pfalzgraf Ludwig vom Marz es ausspricht1 2), nur 
auf diese Weise den absolutistischen Absichten der habs- 

1) Vergl. oben S. 90.
2) s. oben S. 102.
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burgischen Briider wirksam zu begegnen sei. Der Tali des 
Herzogs Ulrich von Wiirttemberg, dessen BeschwerdeBchrift 
eben damals ') in Speier eintraf, hatte ja allen Standen des 
Reichs diese letzten Ziele enthiillt. Richtig erkannte Philipp, 
dafs nur das Eyangelium im stande sei, Fiirsten und Stadte 
in einem gemeinsamen Bundę zu vereinigen s). Und hatten 
nicht die Stadte durch ihr ganzes bisheriges Yerhalten, 
besonders auch durch ihre kiihne Eingabe vom 4. August 
bewiesen, dafs sie allezeit fest und treu die Fahne des Evan- 
geliums hochhalten wiirden ?

So beriefen denn am Abend des 12. August3) die Ver- 
biindeten von Gotha die Gesandten der Stadte Strafsburg, 
Augsburg und Nurnberg zu sich in ihre Herberge. Per- 
sdnlich, in Gegenwart ihrer Kanzler, trugen sie ihnen ein 
Biindnis an, in der Weise, dafs man sich zum Schutze des 
Eyangeliums gegenseitig gegen jeden, der sie angreifen 
wiirde, ausgenommen kaiserliche Majestat, zu Hilfe kommen 
wolle 4).

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dafs der „Verstand“, 
wie man ihn hier vorschlug 6), identisch ist mit dem Gothaer 
Biindnis. Einen Fortschritt zeigt er aber darin, dafs man jetzt 
die Gegner fester und bestimmter ins Auge fafst; ausgenommen 
ist allein noch der Kaiser. Gegen diesen sollte der Bund nicht 
gelten, weil man ja noch immer von der Fiktion beherrscht war, 
der Kaiser werde, da er noch nie wahrhaftigen Bericht iiber die

1) Man beachte, dafs sie am 12. August zur Verlesung kam; dafs 
an demselben 12. August die Fiirsten die Stadte zu sich entboten.

2) Dafs auch jetzt wieder Philipp die Anregung gab, mit den Stadten 
eine engere Verbindung anzukniipfen, beweisen seine eigenhandigen Auf- 
zeichnungen im Weim. Ges.-Archiv: Item zum dritten ware gut, das wir 
in eyn verstant mit den stetten kemen, das wir wusten, was wir uns zu 
versehen heten, wenn es zu einem unfried keme.

3) Rankę II, 8. 255. Friedensburg, S. 457.
4) Virck, PoliL Korr. v. Strafsburg, No. 472.
5) Ich mochte dies auch aus der Fassung der Gedanken, wie sie uns 

der Bericht des Strafsburger Gesandten iiberliefert, folgern. 
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deutschen Dinge erhalten, die Bestrebungen der „Geistlichen und 
ihres Anhanges" nicht billigen. Eben deshalb sollte jetzt die 
Gesandtschaft an ihn nach Spanien abgehen. Ohne diese Klausel 
waren die Stadte auch nie und nimmer zu gewinnen gewesen.

Die Fursten hatten noch gebeten, auch Ulm und Frank
furt in das Geheimnis zu ziehen. Auf Grund ihrer gemein- 
samen Beratungen 1) antworteten dann die Gesandten, sie 
wollten den Antrag nach Hause berichten; denn zu Ver- 
handlungen mit den Fursten hatten sie, da sie allein auf das 
Ausschreiben zum Reiehstag instruiert, keinen Befehl. Da- 
mit waren Johann und Philipp einyerstanden. Man yersprach 
sich noch, die ganze Angelegenheit absolut geheim zu halten.

1) Vergl. den Berieht der Strafsburger bei Virck Nr. 472. In gleieher 
Weise beriebten die Frankfurter daruber nach Haus. 21. August. Im 
Frankf. St.-Archiv.

2) Virck, 1. c.
3) Im besagten Schreiben vom 21. August: Her uff, gunstigen herrn, 

mogen E. W. das bedencken u. beratschlagen, wollen do bey nitt bergen, 
das wir haben bei gemelten fier stetten also vyl ubernomen, das billig 
die an muttung in ain bedacht genommen werde und den ausgang dieses 
reichstags und wie er sich enden wortt erwartten. Dan es wil sich der- 
massen zu dragen, das wyr besorgen wol beschen mag der prachtig 
(= praktik) noch do mytt die gaistlichen yetzunder umbgehen u. sich be- 
fleissen. Derhalb stund es droff, das solich ansuchen und fulgung E. f. 
w. und gemeiner statt zu grossem nutz reichen mochte.

Die Gesandten berichteten darauf nach Hause, anschei- 
nend — wie es die eyangelischen Fursten nicht anders 
erwartet — in gleichem Sinne, indem sie ihre Meinung dahin 
aussprachen, es werde nach der Lagę der Dinge nicht 
geraten sein, die Sache einfach abzulehnen. Wenn man 
auch nicht gleich einen „Verstand“ mit ihnen mache 2), so 
konnte man sich doch eine weitere Verhandlung gefallen 
lassen, bis man sahe, wie sich die Dinge nach Schlufs des 
Reichstages anliefsen. So argumentieren die Strafsburger, 
und selbst die allezeit angstlichen Frankfurter3) meinen, 
der Yorschlag der Fursten konne moglicherweise der Stadt 
zu grofsem Nutzen gereichen.
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Die Antworten der stadtischen Magistrate hat Philipp wohl 
nicht mehr abgewartet. Ehe sie sammtlich eingetroffen sein 
konnten1), war er unerwartet und heimlich bei Nacht abge- 
reist2). Seine persbnliche Anwesenheit war ja auch nicht mehr 
erforderlich. Die Reichstagsyorlagen waren gliicklich unter 
Dach und Fach gebracht, die Instruktion fur die Gesandtschaft 
festgesetzt; was sonst etwa zu erledigen war, trat vor andern 
Pflichten zuriick3). Und was speziell die Yerhandlungen 
mit den Stadten betraf, so kannte er ihre Gesinnung und 
Geschaftsgang genug, um zu wissen, dafs in Speier die An- 
gelegenheit nicht zum Abschlufs gebracht werden konnte. 
Auch fur die Wahrung des Geheimnisses 4) war es zweck- 
dienlicher, wenn die weiteren Besprechungen durch die Ratę 
stattfanden. Am 25. August yerliefs auch Kurfiirst Johann 
Speier.

1) Die Strafsb. Gesandten berichten am 16. Aug. Die Antwort des 
Rats ist undatiert. Die Entscheidung des Niirnberg. Rats ist vom 20. Aug. 
Frankfurt hatte sich am 25. noch nicht erklart. Zudem werden die 
Stadteboten nur erst nach gemeinsamer Besprechung ihre Instruktionen 
den Fiirsten mitgeteilt haben. Yergl. S. 110.

2) Am 21. August. Vergl. Friedensburg, S. 460.
3) Neben andern Angelegenheiten, die Friedensburg (S. 460 Anm. 1) 

anfiihrt, war es, wie ich annehmen móchte, auch die wiirttembergische 
Frage, die ihn forttrieb. Wozu sonst dies absolute Geheimhalten seiner 
Abreise? Wozu diese heimliche Entfernung bei Nacht, von wenigen 
Dienern begleitet, wenn nicht ein besonders wichtiges und gefahrliches 
Geschaft vorlag? Und dafs Philipp damals mit ganzer Seele der Sache 
Ulrichs sich hingab, wurde oben gezeigt.

4) Die Fiirsten hatten dies gleich anfangs betont. Auch die Strafs- 
burger und Frankfurter legten das grófste Gewicht darauf.

5) Am 25. August berichten die Frankfurter Gesandten von den ein~ 
getroffenen Antworten der andern vier Stadte. Frankf. St.-Arch.

6) Am 25. August.

Die Magistrate yerkannten nun keineswegs die Bedeutung 
der fiirstlichen Antrage. Bereits am 25. August5 6) lagen ihre 
Befehle den Gesandten wieder vor. Nur Frankfurt hatte 
noch zu keiner Erklarung sich entschliefsen kdnnen, sodafs ihre 
Boten abermals um Antwort bitten mufstenc). Im Wesent- 



110 Erste Bundnisbestrebungen evangeliselier Stande.

lichen stimmten die erhaltenen Weisungen uberein1); man 
wollte die Angelegenheit anhangig lassen, bis man sahe, 
welchen Verlauf die Dinge, also zunachst die Gesandtschaft 
nach Bpanien an den Kaiser, nehmen wiirden. Die Yerhand
lungen durften also fortgefiihrt werden; man konnte sie ja 
jeden AugOnblick abbrechen, wenn die Lagę sich wieder 
giinstiger gestaltete. Zunachst freilich erschien diese so 
ernst, dafs auch die bedaehtsameren Stadte Scheu trugen, 
die Annaherung der Fiirsten einfach zuriickzuweisen.

1) Wie die Frankfurter am 25. August berichten: Also nemlich, das 
nit abgeschlagen werde, sunder dass angehenckt pleib stan byss dass die 
botschaft, die zu keis. Maj. von reichstenden in Hispanien verordnet, 
widder anheyms khom und wass do gehandlett werdt zu erwarthen.

2) Vergl. Virck, Pol. Korr. No. 473.
3) Ebenda.
4) Yergl. Friedensburg, S. 458. Anm. 1,

Kiihner war Strafsburgs Stellung2). Die angetragene 
Yerbindung zu gegenseitigem Schutz und Hilfeleistung hatte 
fiir sie so wenig Schreckhaftes, dafs sie ihre Gesandten 
beauftragten, die Fiirsten um nahere Mitteilung zu bitten, 
„wie und welcher Gestalt“ sie ihr Biindnis aufzurichten 
gedachten. Bindende Beschliisse durften sie natiirlich nicht 
fassen, sondern mufsten erst alles wieder nach Hause berichten.

Im richtigen Gefiihl aber, dafs man damit leicht weiter 
ging ais die anderen Stadte 3), sollten ihre Gesandten sich 
zuyor mit denen von Niirnberg, Augsburg, Ulm und Frank
furt bereden. Stimmten die empfangenen Instruktionen iiber- 
ein, so durften sie entsprechend vorgehen. Im andern Fali 
aber sollten sie sich gemeinsam besprechen und ihren Ent- 
schlufs nach Strafsburg melden. Yor Eintreffen eines aber- 
maligen Befehls ihrerseits mufsten dann die Unterhandlungen 
mit den Fiirsten unterbleiben.

Auch Niirnberg nahm entschiedener Stellung, indem es 
sofort eine Zusammenkunft4), um da das Weitere zu be
sprechen, in Aussicht nahm. Das war der Punkt, wo eine 
Einigung zu erzielen war. Yerzichtete Strafsburg auf sofor- 
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tige eingehende Yerhandlungen, so konnte man sich auf dieser 
Basis yerstandigen, da auch die Weisungen der andern Stadte 
dem nicht widersprachen. So kam man iiberein 1), kommende 
Fastenmesse zu weiterer Besprechung mit den Fiirsten sich 
in Frankfurt einzufinden. Bis Weihnachten sollte jede Stadt 
ihre definitiye Erklarung, ob sie an dieser Konferenz teil- 
nehmen wollte oder nicht, bei dem Frankfurter Burgermeister 
Holzhausen abgegeben haben.

1) So berichten die Frankfurter bereits am 25. August: Auch das 
sich gemelte stett under reden und zu hauff komen, dar von zu rat- 
schlagen, was innen her in zu thun seig. haben die malstat in die 
fasten mess gen Frankfurt gelacht, daselbst zum bequemlichsten bedacht 
dar von zu reden. — Vergl. namentlich Beilage XU, sowie Kap. V.

2) Liefs doch auch Niirnberg das Beste hoffen. So schrieb Krefs 
am 3. Oktober 1526: so will ich auch gern furdern, das dem letzten 
genomen abschied des verstandt halb zu Speir, der zu eins yeden ge- 
legenheit gestelt ist, so es die zeit erreichen wurd , mit fieiss nach- 
gegangen werde. Orgin. im Marburg. St.-Arch. Vergl. Kap. V.

3) Vergl. Neue Sammlung der Reichsabschiede II. S. 278. Nachdem 
die Monopolien und grosse Gesellschaften eine eigenniitzige und unleid- 
liche handlung — so soli der keys. Fiscal gegen denselbigen — ernstlich 
procediren. Vergl. auch Friedensburg, S. 450.

Ein annahernd sicheres Resultat war also auch jetzt 
noch nicht erreicht. Aber durfte man denn fur den Augen- 
blick mehr erwarten ? Ein direktes Zeugnis, wie Philipp 
von Hessen, die Seele dieses Biindnisses mit den Stadten, 
dereń Antwort aufgenommen, haben wir nicht. Wohl aber 
bezeugen indirekte, dafs er darum keineswegs am schliefs- 
lichen Gelingen seiner Piane yerzweifelte 2). Mit der ganzen 
Energie seines Wesens hat er in folgendem Jahre, wie wir 
noch sehen werden, die Yerhandlungen wieder aufgenommen 
und nach seinem besten Yermbgen zu einem gliicklichen 
Ende zu fiihren gesucht. Der Schwierigkeiten, Fiirsten und 
Stadte in einem Bundę zu yereinigen, war er sich von vorn- 
herein bewufst. Und dafs die alten, in der Natur der Sache 
liegenden Gegensatze auch jetzt noch vorhanden waren, hatten 
die Beratungen am Reichstage 3) mehr, ais dem allgemeinen 
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eyangelischen Biindnis fdrderlich sein konnte, gezeigt. Da war 
es in der That ein Gewinn, wenn die Stadte doch nicht 
mehr alle Annaherungsyersuche der Fiirsten abwiesen und 
sich in Yerhandlungen iiber einen „Verstand“ einzulassen 
bereit finden liefsen.

Zu diesem Bundę, wie ihn sich der Landgraf yorstellte, 
gehórten vornehmlich aber auch Fiirsten. Philipp yersaumte 
deshalb nicht, die Gelegenheit des Reichstages zu benutzen, 
um auch unter ihnen Mitglieder fiir sein Biindnis zu gewinnen. 
Auf den Kurfiirsten yon Trier hatte er friiher wohl gerechnet. 
Jetzt gab er diese Hoffnung auf. Denn nicht nur die kirch- 
liche Stellung Richards yon Greiffenklau, auch seine poli- 
tische Haltung, die ihn Frieden mit dem Kaiser, yon dem 
er sogar eine Pension annahm, machen liefs ’), hielten ihn 
auf Seiten der Gegner fest.

Das konnte aber nicht ohne Riickwirkung auf die 
Stellung Ludwigs yon der Pfalz bleiben. Es war augen- 
scheinlich, dafs die Pfalz seit Anfang des Jahres ihre bis- 
herige oppositionelle Stellung mehr und mehr aufgab und 
sich dem Kaiser wieder zu nahern suchte. Eine gewisse 
Unentschiedenheit, die alle Konflikte am liebsten yermied, 
kam hinzu. Gleichwohl hatte Philipp nicht geruht, bald stiir- 
mischer, bald yorsichtiger und ruhiger dem Kurfiirsten zugesetzt. 
Trotz aller iiblen Erfahrungen dachte er auch jetzt noch den 
einflufsreichen Kurfiirsten fiir seine Piane zu gewinnen. Die 
Bedeutung seines Ubertritts war ja unyerkennbar. Person- 
lich bestanden die intimsten Beziehungen zwischen beiden 
Fiirsten. Auch liefs Ludwigs Yerhalten auf dem Beichstage 
den Geistlichen 1 2) gegeniiber, wo er stets auf Seite der Reform 

1) Vergl. Bucholtz, Ferdinand I., IX. No. 3. S. 5. Der Vertrag 
lautete von Speier, 1. Juli. Ausgenommen sind vom Trierer nur Pfalz- 
graf Ludwig und Landgraf Philipp. Yergl. Friedensburg S. 142.

2) Der Text hat dafiir bereits geniigende Beweise gebracht. Be- 
zeichnend ist ferner, dafs Philipp in eigenhandigen Aufzeiehnungen aus 
den ersten Augusttagen (naeh Bekanntgabe der Nebeninstruktion) in einem



Erste Biindnisbestrebungen evangelischer Stande. 113

erschien, das Beste hoffen *). Aber abermals tauschte er 
Philipps Erwartungen.

Umsoweniger mochte Ludwig einen derartigen entschei- 
denden Schritt wagen,*als sein Bruder Friedrich, ohne den 
er nichts that, von seiner Beise nach Spanien nur noch 
kaiserlicher gesinnt, ais er es schon friiher war, zuriick- 
kehrte 1 2 3). Genug, ais Landgraf Philipp ihm personlichs) 
das Biindnis antrug, antwortete er, es sei ihm aus mancher- 
lei Ursachen beschwerlich, zur Zeit in solche Dinge sich ein- 
zulassen. Liebenswiirdig, wie er war, schlug er Philipp die Yer
bindung nicht rundweg ab, nur zur Zeit sei sie ihm unmdglich.

1) Am 14. August beriefen Johann und Philipp deshalb eine Kon- 
ferenz, zu der noch Kurfiirst Ludwig von der Pfalz und dessen Bruder, die 
Markgrafen Philipp und Ernst von Baden und Markgraf Kasimir geladen 
waren; Gegenstand ihrer Beratung waren die Beschwerden gegen die 
Geistlichkeit. — Vergl. auch Friedensburg, S. 407. Anm. — Auch diese 
Zusammenkunft geschah auf Initiative Philipps, wie seine eigenhandigen 
Aufzeichnungen beweisen. S. vorige Anm.

2) Traf erst kurz vor Ende des Beichstags in Speier ein. Siehe 
Friedensburg S. 458.

3) Aus einem Briefe Ludwigs an Philipp zu ersehen, vom 16. August 
1527. Orig. Marburger Staatsarchiv. Setzen in kheinen zweivel, E. L. 
tragen noch in frischer gedechtnus wellicher massen uff e. 1. dergleichen 
zu jungst gehaltenem reichstage zu Speier uns auch von e. 1 bescheen 
anmutten Wir uns gegen E. L. personlichen und mundtlichen vornemen 
lassen, das uns auss mancher handt ursachen beschwerlichen, unns noch 
zur zeit in diese ding zu begeben.

4) Namentlich die wiirttembergische Frage suchte Philipp in dieser
Weise zu beniitzen.

Und Philipp, sanguinisch wie immer, gab auch in der 
Folgezeit seine Hoffnungen nicht auf. Zeit und Gelegenheit 
konnten ja den Kurfiirsten umstimmen. In welcher Weise 
sie sich Philipp nutzbar4) zu machen suchte, sollen die 
spateren Untersuchungen darthun.

ersten Punkt schreibt: Item ist zu beratschlagen, ob es gut sey das 
der pfaffen antslag den sie zu Mentz gemacht haben wider alle weltliche 
oberkeit den stenden weltlichen Fiirsten und botschaften und stetten an- 
zuzeigen sei, wic den dies etlich botschaften fur gut ansehen, der mass, 
wo sich die sach im ausschufs stofsen wird, das man es dan anczeyge.

XIV. 8
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Was aber direkt nicht zu erreichen war, das konnte 
vielleicht auf Umwegen herbeigefuhrt werden. Deshalb 
schlug Philipp dem Kurfiirsten Johann vor, das Biindnis 
mit der Pfalz, von welchem friiher »die Rede gewesen war, 
wieder aufzunehmen und zum A.bschlufs zu bringen. Es war 
das ein Biindnis zum Schutze des Landfriedens, wie es so 
viele ahnliche gab, wie es friiher auch schon zwisehen der 
Pfalz und Friedrich dem Weisen bestanden hatte. Die Yer
handlungen begannen ganz am Ende 1 2) des Reichstages, 
wickelten sich aber viel langsamer ab, ais man urspriinglich 
gedacht. Lange noch nach Schlufs des Reichstags korre- 
spondierte man, bis endlich am 12. Norember 1526 3) der 
Vertrag unterzeichnet werden konnte. Die letzte Absicht, 
die Philipp und mit ihm Johann durch dies Biindnis erzielen 
wollten, war allerdings nicht erreicht worden. Denn es 
kann keinem Zweifel4) unterliegen, dafs diese durch den 

1) In jenen eigenhandigen Aufzeichnungen Philipps, die sich im 
Weim. Ges.-Archiv finden, lautet der letzte Passus: item zu berat- 
schlagen das gut were, das der kurfurst zu Sachsen mit Paltz die eynung, 
die sie vorgehabt haben, uffrieht.

2) Am 5. September 1526 schreibt Johann an Philipp: wir haben 
jungst e. 1. angezeigt, wie wir uns mit uns. vettern pfalzgraf Ludwigen 
Churf. u. auch pfalzgrafen Friederichen unterred des vorstentnus halben, 
so unser bruder seliger gehabt und das ire liebden solich vorstentnus mit 
uns zu vornewen geneigt. Marb. St.-Archiv. Orig.

3) Das Original im Weim. Ges.-Archiv Reg. F. fol. 87. E. Nr. V. 3. 
Das Biindnis soli 10 Jahre gelten. Pfalzischerseits sind ausgenommen 
der heilige Vater der Papst, der Kaiser, der Schwabische Bund etc.

4) In demselben Briefe vom 5. September : wir haben aber dargegen 
in ainen artigkel etzliche wort, wie e. 1. hierneben zu befinden, sezen 
lassen. — Philipp mbge dies prufen und seine Ansicht mitteilen, ,,ob der 
handel das gotlich wort betreffent, etwo dergestalt fuglich mit darein mocht 
gebracht und gezogen werden". Ein beiliegender Zettel hat uns diese 
fraglichen Worte erhalten; sie lauten (vorher geht: befugte sich auch, das 
unser vettern von ir selbst — oder unerlangt rechtens) „oder unverhort irer 
antwordt die sein lieb vor romischer keis. Maj. Churfursten fursten und 
stende des reichs oder irer Maj. regiment im reich zu thun geneigt und 
erbutig sein wurde“.
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fraglichen Yertrag den Pfalzer auch in Sachen des Eyan- 
geliums yerpflichten wollten, wenngleich in moglichst harm- 
loser und unschuldiger Form. Kurfurst Ludwig und Pfalz- 
graf Friedrich waren aber auf ihrer Hut1), und Johann 
mufste auf alle seine Vorschlage verzichten. Gleichwohl 
war dies Biindnis tein Mifserfolg. Eine nahere Yerbindung 
zwischen Sachsen und Pfalz — die umsomehr zu bedeuten 
hatte, ais bereits friiher auch Hessen mit Pfalz eine solche 
geschlossen —■ war damit bekraftigt und besiegelt.

1) Wie Johann in besagtem Schreiben meldet, hatten „derhalben ihre 
Liebden vier wochen hedengk genomen ; so konnen wir doch nicht wissen, 
ob ire Liebden darein willigen werden“. Noch weniger geneigt waren die 
Pfalzer die Worte „was sachen es weren“, die Johann „gern dabey gehabt 
hatte“, zuzugestehen. Auf alle diese Wiinsche mufste Johann ver- 
zichten. Zugestehen mufste er ferner, dafs die Pfalzer den ganzen 
Schwabischen Bund ausnahmen. Ebenda.

2) Vergl. oben S. 65.
3) Wie weit Philipp in Speier auch mit andern befreundeten und dem 

Eyangelium zuneigenden Fiirsten Verhandlungen iiber Eintritt in ein evan- 
gelisches Biindnis gepflogen, entzieht sich unserer Kenntnis. Zu einem 
Abschlufs kam man jedenfalls nicht. Kasimir von Brandenburg so wenig, 
ais Markgraf Philipp von Baden gingen zu entschiedener Parteinahme 
iiber, so sehr sie im iibrigen reformfreundlich waren. (Yergl. oben S. 113. 
Anm. 1). Fiir ersteren ist sein Erlafs betr. Predigt etc., den er nach 
Vereinbarung mit seinem Landtage nach dem Speierer Reichstag erliefs, 
bezeichnend. Yergl. von der Lith, Erlauterung der Reformationshistorie 
S. 176 ff. — Dafs auch Philipp von Baden auf kein Biindnis einging 
zeigt ein Gutachten seiner Ratę, in dem sie ihm raten, noch eine Zeit das 
Stadthalteramt zu behalten (yergl. den Regensburger Reichstag Kap. VI), 
weil er dadurch beim Kaiser Einflufs haben werde „nach dem e. f. gn. 
sunst in keinem bund, yerstand oder eynung begriffen“. 27. Oktober 1527. 
Karlsruher Generallandes-Archiy.

In Speier erhielten die Gothaer Yerbiindeten auch noch 
die ersten2) giinstigen Nachrichten iiber die Aufnahme ihrer 
Antrage bei Herzog Albrecht yon Preufsen. Alles in allem 
genommen 3) war der Speierer Heichstag fiir sie auch in 
ihren Bundnisbestrebungen yon yerheifsungsyollem Erfolg. 
Nicht alle Hoffnungen waren in Erfiillung gegangen. Allein 

8*
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was sich hier nicht erreichen liefs — die Magdeburger 
Yersammlung hatte ja gewissermafsen die Hauptsache yorweg 
genommen — das schien eine nicht zu ferne Zukunft zu 
yerheifsen. Worauf es vor allem ankam, die Yerbindung 
mit den Stadten erschien ihrer Yerwirklicbung um ein erheb- 
liches Stiick naher gebracht. Und was fiir Aussichten erweckte 
sonst der ganze Yerlauf der Reichstagshandlung! So frei, 
so unerschrocken und keck war noch auf keinem Reichstage 
gegen die Geistlichkeit, samt Papst und Bischdfen, geredet 
worden Die Reformpartei hatte allzeit das Ubergewicht 
behauptet. Das Eyangelium war eine Macht geworden, mit 
der Freund und Feind zu rechnon hatte.

Die kaiserliche Klausel unterbrach diesen hoffnungsvollen 
Yerlauf. Abermals griff der Kaiser rauh in die Entwicklnng 
der deutschen Dinge ein. Nur mit Miihe und Unlust wurden 
'noch die unerlafslichsten Mafsregeln festgesetzt. Man eilte 
fort von einem Reichstage, der abermals die Sehnsucht der 
Deutschen nicht erfiillt. Am 27. August war der Abschied 
angenommen 1 2).

1) Rankę II, S. 252.
2) Vergl. Neue Sammlung der Reichsabschiede II, S. 280.

Statt einer endgiiltigen Entscheidung in der brennendsten 
Frage der Nation, in der Glaubenssache, hatte der Reichstag 
die Bestimmung getroffen, jeder solle es so halten, wie er 
es gegen Gott und kaiserliche Majestat zu yerantworten 
gedenke. Gewissermafsen aus Yerlegenheit entstanden und 
angenommen, war diese Formel gleichwohl nur dahin zu yer- 
stehen, dafs man einfach den status quo anerkennen, in 
keiner Weise aber der Entscheidung des Konzils yorgreifen 
wollte. Zugleich freilich gab die Unbestimmtheit der Fassung 
zu jener Auslegung, welche sie bald auf eyangelischer Seite 
empfing, die Handhaben. Man hatte die Unmbglichkeit 
gefuhlt, sich auf einem fester umgrenzten Standpunkt zu 
einigen. In dieser Unklarheit war man genótigt, zu yer- 
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harren, weil eine starkere Betonung der einen oder der 
andern Auffassung, der katholischen oder der eyan
gelischen, sofort zu den grbfsten Konflikten hatte fiihren 
mussen. Davor scheute man zuriick und yerzichtete auf 
eine bestimmte, einheitliche Regelung der Glaubensfrage. 
Den einzelnen Territorialgewalten blieb es iiberlassen, die 
Entscheidung zu treffen. Yon der katholischen Majoritat 
war die Klausel gewifs nicht so gemeint, wie sie spater 
yon den Evańgelischen ausgelegt wurde ; diese haben sie sicher 
urspriinglich nicht so aufgefafst, wie sie es bald thaten1): 
aber die Berechtigung zu solcher Auslegung gab ihnen eben 
der von den Standen ausgesprochene Yerzicht auf bessere 
Interpretation. Moralisch hielten die Eyangelischen sieh erst 
recht zu ihrer Anwendung berechtigt, ais sie von Anfang 
an diese ganze Frage ais Gewissensfrage, wo allein Gott und 
sein Eyangelium zu entscheiden, aufgefafst und betont hatten. 
Rechtlich endlich waren sie dazu befugt, ais die Gegenpartei 
die Yoraussetzung des ganzen Reichstagsabschiedes nicht 
erfullte, indem sie die einheitlich beschlossene Gesandtschaft 
an den Kaiser hintertrieb und zu Fali brachte.

1) Doeh vergleiche man jenes sachsische Gutachten, betr. die Reichs- 
gesandtschaft an den Kaiser (Friedensburg, S. 408). Hier wird man der 
Wichtigkeit jener Klausel yollkommen gereeht. Auch Markgraf Kasimir 
erkannte sie (1. c. S. 404. Anm. 2). Endlich kann es wohl keinen 
Augenblick zweifelhaft sein, dafs Philipp von Hessen ihre Tragweite 
durchschaute.

IY.

Schieksale der Gesandtschaft an den Kaiser. Der 
Efslinger Furstentag.

Das entscheidende Ergebnis des Speierer Reichstags war 
die Gesandtschaft des Reichs an den Kaiser.

Wir sahen, aus welchen Ursachen die Gesandtschaft 
nach Spanien yorgeschlagen und beschlossen wurde. In der 
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Unmdglichkeit zwischen den Reformbestrebungen des Reichs- 
tags und der Nebenklausel Carls V. eine Einigung her- 
zustellen, erschien ais einziger Ausweg eine Gesandtschaft 
an den Kaiser. Man hoffte durch Darlegung der Yerhalt
nisse im Reich dem Kaiser die Augen zu óffnen und 
so zur Aufgabe seiner bisherigen Haltung zu yermbgen. 
Der Gedanke war wesentlich auf Seite der Eyangelischen 
gefafst und befiirwortet worden, weil sie noch immer an- 
nahmen, der Kaiser sei durch seine Umgebung und wahr- 
heitswidrige Berichte der Geistlichen und ihres Anhangs 
iiber Deutschland falsch berichtet. Einer wahren Darlegung 
der Sachlage wiirde er sich unmbglich verschliefsen konnen. 
Zunachst war diesem Gedankengang der Eyangelischen eine 
gewisse Berechtigung nicht abzusprechen. Daher denn auch 
seit Eriedewald 1) der Gedanke dieser Gesandtschaft nicht aus 
ihren Beratungen yerschwindet.

1) Vergl. S. 33.
2) Schon am 14. August schreibt es, es sei vorauszusehen gewesen, 

dafs bei der Abfassung der Instruktion der eine Teil seinen sondern 
Vorteil suchen wiirde. Vergl. Friedensburg, Reichstag von Speier, S. 397. 
Anm. 1. Auch am 10. August mahnt es, auf der Hut zu sein, da man 
nicht wissen konne, ob die Aussicht auf die Gesandtschaft nicht blofs ein 
Koder sei. Jedenfalls miifsten geeignete Manner ausersehen werden. 
Vergl. Friedensburg, S. 399. Anm. 3. — Am 14. August: und will 
nochmals an dem, was personen geordnet werden sollen, nit wenig ge- 
legen etc. Niirnb. Kreis-Archiv.

Alles kam nun darauf an, dafs die Gesandtschaft auch 
wirklich ihren Zweck erreichte, dafs der Kaiser in Wahrheit 
von der Lagę der deutschen Dinge genau unterrichtet wurde. 
Auf eyangelischer Seite furchtete man sofort pfaffische Um- 
triebe. Niirnberg2) wird nicht miide seinen Gesandten am 
Reichstag einzuscharfen, was dabei auf Fassung der In
struktion, Wahl der Mitglieder, Yerhinderung aller Gegen- 
wirkungen der Geistlichen ankomme. Die schliefslich an- 
genommene Fassung der Instruktion ist ihm nicht ent- 
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schieden genug ] ). Zufriedener konnte es mit dem Ergebnis 
der Wahl der Gesandten sein: Sturm und Mansfeld waron 
nicht nur tiichtige, sondern auch treu eyangelische Manner, 
neben den en Marąuard von Stein und Fabri an Bedeutung 
nicht aufkommen konnten. Zum grófsten Leidwesen aller 
Eyangelischen lehnte aber Jakob Sturm ab, bereits in Speier1 2). 
So sehr nun auch die Stadte wiinschten und hofften, Sturm’s 
Widerstand zu besiegen, sie zogen doch sehon in Speier3) 
die andere Mbglichkeit in Rechnung. Ihr Kandidat war 
dann Arnold yon Siegen aus Koln.

1) Und wer unsers achtens wol von noten, die Instruktion zu keis. 
M. mit einem merern ansehen und darthun zu stellen gewest. — Endlich 
sei erwahnt, dafs Niirnberg auch sofort an seinen Gesandten am spanischen 
Hof, Mich. Kaden, schrieb und ihm auftrug, „fleifsig auimerken zu haben, 
ob nit, disem ansynnen (der Gesandtschaft) zuwider, bey keys. Maj. was 
practicirt wurde“. Niirnberg an Kaden, 12. September. Niirnberger 
Kreis-Archiv.

2) Sehon am 25. August war den Stiinden von Sturms Weigerung 
Kenntnis gegeben worden, wenngleich mit dem Zusatz, sie hofften ihn noch 
umstimmen zu konnen.

3) Am 28. August mehrere Briefe der Stadte 1) an Strafsburg, sie 
sollten Sturm zur Annahme bewegen. Antwort bis zum Mattheustag nach 
Ulm. 2) an Koln, es mogę Siegen die Reise erlauben, falls Sturm 
definitiv ablehne. 3) an Niirnberg. — Schrieben diese drei Stadte ab, so 
solle Ulm die Stadte Augsburg, Niirnberg und Nordlingen nach Nórd- 
lingen zusammenschreiben, um sich iiber eine geeignete Persónlichkeit zu 
verstandigen. Niirnb. Kreis-Archiv.

4) Vergl. oben S. 98. 30. August Kaiserliches Ausschreiben 1) be- 
treffend Tiirkensteuer, 2) betreffend Gesandtschaft nach Spanieu, 3) be- 
treffend Kammergericht. — Nachdem betr. Punkt 2 erzahlt, weshalb die 
Gesandtschaft beschlossen, heifst es: und diweil auff solch botschaft in

Inzwischen trafen die Reichsbehbrden die nbtigen Mafs- 
regeln, um dem Abschied entsprechend die Gesandtschaft ab- 
fertigen z u kbnnen. Da diese bei der Grbfse der Reise und da
durch, dafs ihr Weg durch das feindliche Frankreich ging und 
im Winter angetreten werden mufste, besonders kostspielig zu 
werden drohte, schrieb das Regiment eine Reichssteuer aus, die 
bis zum Allerheiligentag in Speier hinterlegt werden sollte 4).
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Der Kanzlerl) Albrecht von Mainz suchte bei Frankreich 
um sicheres Geleit nach, allerdings fur Sturm, Albrecht von 
Mansfeld, Marquard von Augsburg und Job. Fabri.

1) Am 27. August. Aus Speier. Vergi. Friedensburg, S. 419. Anmerkung.
2) Am 19. September 1526 bedauert Niirnberg Strafsburg gegenuber 

Sturms Ablehnung. Niirnb. Kr.-Archiv.
3) Koln an Ulm: Bliebe Sturm bei seiner Weigerung, so wiirde 

Koln im Interesse der Sache und zur Fórderung der Wiederherstellung 
der Glaubenseinheit Arnold von Siegen bewegen, dafs (er die Legation 
annahme. 1526 Sept. 29. Aus Kólner Stadt-Archiv.

4) Am 30. September teilt dies Melanchthon dem Camerarius mit. 
Bretschneider I, 823. Nr. 408. Die weiteren Bemuhungen Melanchthons 
siehe bei Bretschneider I, No. 409. 413. 414.

5) Ausgestellt in Bogenciace. Str, St.-Archiv.
6) Am 1. November Kanzler Albrecht von Mainz an Jak. Sturm: 

Gestern spat sei das franzósische Geleit eingetroffen. Aus Aschaffenburg. 
Kolner Stadt-Archiv.

7) Vor 14 Tagen wiirde Mansfeld nicht aufbrechen, schreibt Melanch
thon an Camerarius am 31. Okt. Bretschneider I, No. 414.

8) Am 1. November Kardinal Albrecht won Mainz an Sturm: Die 
Gesandtschaft solle in Efslingen abgefertigt werden, wo sich Sturm am 
1. Dezember einfinden mogę, geniigend zur Reise worbereitet.

Alles schien so giinstigen Fortgang zu nehmen. Sturm 
blieb zwar fest2) und lehnte definitiv ab, datur war aber 
Arnold v. Siegen 3) bereit einzutreten. Mansfeld hatte noch 
einen der lateinischen Sprache kundigen Begleiter gewunscht. 
Durch Melanchthon’s Bemuhungen4) gelang es endlich, Ca- 
merarius in Niirnberg frei zu machen. Auch das franzo- 
sische Geleit5), vom 1. Oktober auf 4 Monate ausgestellt, 
traf Ende des Monats 6) in der Mainzer Kanzlei ein. Da, 
ais man annehmen konnte, dafs die Gesandtschaft abgehen 
wiirde7), erhielt diese plotzlich Yorladung nach Efslingen8), 
um dort abgefertigt zu werden. Was war geschehen ? Was

betrachtung ferne des wegs gelegenheit der landschaft auch kiinftiger 
winterlicher zeit nit ein gering darlegen und cost gehet und auch also ein 
gemeiner anschlag auf ermelte Churf. furst. und stende fur gut angesehen 
und gemacht, also dass ein yeder sein geburendt antheil desshalb zwischen 
yetz und allerheiligentag hinder burgerm. und rat der statt Speier gewislich 
erlegen soli etc. Aus Efslingen. Frankf. Stadt-Archiv. 



Erste Bundnisbestrebungen evangelischer Stande. 121

sollte diese Yerzógerung, da doch zu Speier alles festgesetzt, 
die Instruktion beschlossen und besiegelt worden war ? Evan- 
gelischerseits i) sah man darin wieder nichts ais pfaffische 
Umtriebe. Hatte man gleich anfangs befiirchtet, die Geist- 
lichen wiirden durch Nebeninstruktionen oder sonstige Listen 
den Erfolg durchkreuzen, so regte sich jetzt der Argwohn, 
dafs man womóglich die Instruktion yerandern oder die 
Gesandtschaft gar hintertreiben wolle. Yertrauen erweckend 
war wahrlich die Sache nicht2).

1) Niirnberg an Strafsburg: Der Befehl des Kanzlers sei sofort an 
Siegen zu schicken. Dan wir sind sonst sorgfeltig, das es den erb. stetten 
aus allerley der widerwertigen practica zu hohem nachtheil reichen mocht. 
Niirnb. Kreis-Arcbiv.

2) Am 28. November gleichfalls ein Schreiben Niirnbergs an Mansfeld. 
Teilt ihm die Vorladung nach Efslingen mit. Konnen gleichwohl nit 
bedencken, was doch unsere gned. herm die Churf. fursten, so itzo auf 
den 1. Dec. in Efslingen einkomen sollen, verursacht — von neuem zu 
Efslingen zu fertigen, diweil doch die fertigung auf dem reichstag zu 
Speier zuvor begriffen, gefertigt und gesigelt ist. — Niirnberger Kreis- 
Archir. — Ende November (Spalatin in Chronić, bei Mencken II, 663) 
verlafst Mansfeld Weimar, geht zuerst nach Niirnberg. Dort weiht ihn 
der Rat in seine Befiirchtungen ein. (Vergl. von Soden, Beitrage zur 
Geschichte der Reformation). Camerarius wird vom Rat endlich beurlaubt.

3) Yergl. S. 98. S. auch Friedensburg, S. 429. 430.

Nach Efslingen und auf den 1. Dezember forderte man 
die Gesandtschaft, weil dort um diese Zeit ein Fiirstentag 
abgehalten werden sollte, zu dem neben den sechs Kurfursten, 
gemafs der Regimentsordnung, zwdlf geistliche und weltliche 
Fiirsten berufen wurden. „Die merklichen, das heilige reich 
hóchlich betreffenden Sachen“, welche zur Ansetzung dieses 
Tages fiihrten, waren die bedrohlichen Nachrichten aus Ungarn. 
Wohl hatte man in Speier schliefslich beschlossen, dem 
Kónig von Ungarn mit 10 000 Mann zu Hilfe zu kommen, 
dereń Hauptleute auch sofort ernannt wurden; zugleich war 
eine Gesandtschaft behufs genauerer Yerabredung mit dem 
ungarisehen Kónig abgeordnet worden3). Aber freilich, die Er- 
eignisse hatten nicht gewartet, bis diese saumselige Art der
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Hilfeleistung perfekt geworden war. Ende August war auf 
dem Schlachtfelde von Mohacz die Entscheidung gefallen.

Am 7. September meldet Ferdinand Niederlage und Tod 
Kbnig Ludwigs an Mainz. Man kann sich den nieder- 
schmetternden Eindruck vorstellen. Sofort benachrichtigt 
Albrecht die iibrigen Kurfiirsten1) und bittet um Bat, ob 
diesen Gefahren gegeniiber ein Kurfiirstentag2 3) oder einer 
der Kurfiirsten und zwólf Fiirsten auszuschreiben sei. Die 
Grófse der Gefahr fiihrte zur Ansetzung des letzteren Tages, 
der am 1. Dezember in Efslingen zusammentreten sollte s).

1) Nach einem Brief Albrechta von Mainz an Churkoln v. 17. Sept. 
im Diisseld. Stadt-Archir.

2) Ebenda.
3) Am 25. September die verschiedenen Aufforderungsschreiben des 

Reichsregiments, den Efslinger Tag der Tiirkengefahr wegen zu besuchen. 
Aus Efslingen. Weimarer Ges.-Archiv. Diisseldorfer Stadt-Archiv. In 
gleicher Weise Ferdinand an die Kurfiirsten. So am 21. Oktob. an Kur-Kóln.

4) So der Kólner Erzbischof auf ein Schreiben Albrechts von Mainz 
vom 3. Oktober 1526. — Sachsen am 8. Oktober in entsprechender 
Weise an das Regiment. Weim. Ges.-Arehiv.

5) Albrecht von Mainz an Kurfiirst Ludwig: Habe sein Schreiben er- 
halten. Auch er halte diesen Tag „etwas fastspete.11 Lasse sich deshalb seine 
Meinung gefallen — und bestimme fiir die sechs Kurfiirsten Dienstag nach 
Martini zu Gelnhausen einzukommen. Habe an die andern Kurfiirsten 
geschrieben. 1526 Mittwoch nach Dionysi. Miinchner Staats-Archiv.

6) Und mogen sich die sachen dadurch (dafs er den Gelnhauser Tag
etwas spat angesetzt) dermassen schiken, das wir alle 6 Churf. von dem
Tag zu Gelnhausen den nehesten gein Esslingen reyssen. — Beil. Zettel
z. Brf. v. 10. Okt.

Die Lagę war in der That so bedrohlich, dafs keiner 
sie verkannte. Wer nicht persbnlich erscheinen konnte, ver- 
sprach seine Gesandten dahin abzufertigen4). Manehem 
mufste aber der Termin zu spat angesetzt erscheinen. Des
halb schlug Ludwig von der Pfalz dem Kanzler vor, zuvor 
noch einen Kurfiirstentag anzusetzen 5). Mainz ging auch, 
„damit alle sachen dester eher gefurdert wurden“, darauf ein 
und ersuohte samtliche Kurfiirsten, Dienstag nach Martini 
in Gelnhausen einzutreifen. Man dachte von dort aus 
gemeinscbaftlich nach Efslingen 6 * * *) zu reisen.
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Brandenburg und Sachsen *) schrieben zu, falls auch 
die anderen Kurfiirsten erscheinen wiirden. Diese Zusage 
gelangte aber so spat in Albrechta Hande, dafs vor dem Efs- 
linger Tag ihre Kurfurstenversammlung nur schwer sich 
hatte ermoglichen lassen, so dafs Albrecht den Gelnhauser 
Tag — es war ja abermalige Einladung zuvor notwendig — 
wieder aufkiindigte a).

Was aber beabsichtigten die Kurfiirsten mit ihrer Zu- 
sammenkunft in Gelnhausen? War es wirklich einzig die 
Sorge fiir schnellern und bessern Schutz bei der drohenden 
Tiirkengefahr ? Wenn man ihr Yerhalten auf dem Speierer 
Reiehstag, spater die Efslinger Beschliisse vergleicht, will 
einem das wenig wahrseheinlich erscheinen. Die Gefahr 
verkannte ja gewifs keiner, am wenigsten Kurfiirst Ludwig 3), 
aber dieser Eifer erweckt doch Yerdacht. Nun erinnere man 
sich, wie eifersiichtig die Kurfiirsten in Speier an ihrer Pra- 
rogatiye festgehalten, ihre Sonderinteressen stets in den 
Yordergrund geschoben. Ich denke, dies konnte der Schliissel 
auch fiir ihr jetziges Yerhalten sein. Nach Eintreffen der 
Schreckensbotschaft war ihr erster Gedanke gewesen, einen 
Kurfiirstentag anzusetzen4). Das Reichsregiment entschied 
sich aber fiir einen Fiirstentag: war ihre Sonderstellung 
nicht dadurch beeintrachtigt ? Zum mindesten konnten sie 
ganz anders entscheidend in Efslingen auftreten, wenn sie 
yorher sich geeinigt.

Weiter erinnere man sich, dafs gerade in jenen Tagen 
die Entscheidung in Bohmen fiel8). Dort aber waren die

1) Beriehtet es am 18. Oktober an Philipp. Weim. Ges.-Archiv. — 
Am 30. Oktober schreibt Albrecht an Ludwig, dafs auch Brandenburg in 
dieser Weise geantwortet. — Munch. St.-Archiv.

2) Am 30. Oktober kiindigt Albrecht von Mainz den Gelnhauser Tag 
ab. — Munch. Geh. St.-Archiv-

3) von dem die Anregung zum Kurfurstentag ausging.
4) Vergl. oben S. 122. Er habe, sagt Albrecht v. Mainz, „die andern 

Kurfiirsten fur sich selbs darzu geneigt gespurt“.
5) Am 23. Oktober 1526 wurde Ferdinand zum bohmischen Konig 

gewahlt. Rankę II, S. 295.
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Nebenbuhler Ferdinands die Baiernherzdge Ludwig und Wil
helm. Und wie sie hier dem Erzherzog entgegenarbeiteten, 
so suchten sie eben damals auch in der romischen Kbnigs- 
frage Ferdinand den Rang abzulaufen1). Wir werden spater bei 
Gelegenheit des Efslinger Tags kurz diese Frage beriihren. 
Aber begreift es sich nun nicht sehr leicht, warum die Kur- 
fursten zusammen kommen wollten, weshalb gerade der 
Wittelsbacher Pfalzgraf Ludwig die erste Anregung gab 2) ?

1) tiber die Piane der bayr. Herzoge vergl. Rankę II, 293 ff. Janssen, 
Gesch. d. deutsch. Volks III, S. 11 ff. Vergl. auch S. 134.

2) Wie eifrig Kurfiirst Ludwig war, kann man auch aus der Reihen- 
folge seiner Briefe ersehen. Da ihm Albrecht von Mainz auf sein erstes 
Schreiben nicht schnell genug antwortete, sandte er ein zweites, das am 
11. Oktober in Albrechts Hande kam. Am 24. Oktober erkundigt er sich 
bereits nach den eingetroffenen Antworten der iibrigen. Ehe noch Al
brechts Riickantwort eingetroffen (am 30. Oktober kiindigt Albrecht den 
Tag ab), schickt Ludwig abermals eine diesbeziigl. Anfrage an Albrecht, 
die dieser am 6. Noyember beantwortet. Miinchner Geheim. Staats-Archiv.

3) Uff dem tag zu Geilnhausen sollen diss nachgeschriben stuck 
gehandelt werden. Miinchner Geheim. Staats-Archiv. K. bl. In verso 
steht von anderer Hand geschrieben: reichssachen, was auf dem tag zu 
Geilnhausen vorzubringen 26.

4) z. B. der montz halben.
5) Item den Buntschuh berurn anzubringen wie geratschlagt ist.

Im Miinchener Geheimen Staatsarchiy befindet sich ein 
Blatt mit der Uberschrift: uff dem tag zu Gelnhausen etc.3). 
Gliicklicherweise bestatigt es unsre obigen Erwagungen. Es 
soli beratschlagt werden, heifst es hier, was fur eine Antwort 
dem Erzherzog, der einen Tiirkenzug ausgeschrieben, zu geben 
sei; item dafs die Kurfiirsten des heiligen Reichs Herkommen, 
der Kurfiirsten Ehre und Nutzen bedenken nach jetzigen 
„leuffen", damit sie das heilige Reich, auch ihren eignen Stand, 
wie es hergebracht, behalten : man sieht, ihre Ehre und Nutzen 
waren das Mafsgebende und Treibende.

Neben einigen andern Fragen der inneren Lagę4), die zur 
Beratung standen, ist noch bemerkenswert, dafs auch hier wieder 
der Bundschuh5) der Bauern Gegenstand ihrer Besprechungen
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sein sollte. Noch immer zitterte die Bewegung nach. Und 
konnte denn auch Ruhe und Zufriedenheit zuriickkehren nach 
jenen furchtbaren Exekutionen und Bedriickungen, welche die 
armen Bauern hatten erdulden miissen ? Sah man denn etwa 
das ernstliche Bestreben, ihren Beschwerden, besonders auch 
in religibser Hinsicht, gerecht zu werden? Statt ernstlicher 
Reformen war man nur darauf bedacht, sich in dem erlangten 
Besitz zu schiitzen. Dieses Gefiihl rerstanden alle. Richtig 
sollte daher ein weiterer Punkt ihrer Beratung „eine ge- 
heyme eynung der churfursten" sein 1 2). Also wieder und 
wieder ihre Standesprarogative, die ihre ganze Politik be- 
stimmt.

1) Item von der Churfiirsten heymlicher eynung zu reden und zu 
handeln was gut sey.

2) Vergl. oben S. 114 ff.

Den Bauern gegeniiber war man gegebenen Palles soli- 
darisch verbunden. Wie aber dem Evangelium gegeniiber? 
Die Ahnung, dafs dieses die alten bisherigen Kombinationen 
iiber den Haufen werfen und neue Gruppierungen herbei- 
fiihren konne, empfindet man gleichsam instinktiv. Daher 
noch einmal ein solcher Versuch, die alten Standesgenossen 
fest zusammenzuhalten. Dafs ein solcher Bund aber bereits 
ein Ding der Unmbglichkeit, ist klar. Viel zu entscheidend 
war bereits das Evangelium geworden. Mit welchen^chwierig- 
keiten hatte allein schon die Einigung ’) zwischen Sachsen 
und Pfalz zu kampfen gehabt!

Der Gelnhauser Tag kam nun freilich, wie erwahnt, gar 
nicht zu stande. Aber er mufste hier seinen Platz finden, 
weil er uns sehr charakteristische Einblicke in Gedanken 
und Bestrebungen der machtigsten und wichtigsten Glieder 
des Reichskórpers gestattet. Ein giinstiges Prognostikon fur 
die Efslinger Beratungen stellten sie wahrlich nicht.

Am 1. Dezember sollten die Fiirsten in Efslingen ein- 
treffen. So piinktlich waren sie nun freilich nicht, immerhin 
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aber iibertrafen sie sich selbst. Entgegen ihrer sonstigen 
Gewohnheit waren sie schon am 9. Dezember yersammelt. 
Persbnlieh waren von den Kurfiirsten zugegen: Mainz, Trier, 
Pfalz, Koln; Sachsen und Brandenburg hatten Abgesandte 
geschickt. Von den geistlichen Fiirsten fehlte niemand, Salz
burg, Bamberg, Wiirzburg, Speier, Strafsburg, Augsburg, sie 
alle waren erschienen 2). Von den weltliehen Fiirsten finden 
wir persdnlich daselbst die beiden Wittelsbacher, Pfalzgraf 
Friedrich und Herzog Wilhelm von Bayern. Die andern, 
Sachsen, Brandenburg und Mecklenburg waren durch Bot- 
schaft vertreten 1 2 3).

1) Am 12. November schreibt Kurfurst Johann an Christ. Grofs, er 
wolle ihn neben H. yon Minckwitz zu dem Efslinger Tag senden. Er 
solle daher heute iiber acht Tage „in unser hoffart — allhie zu Weimar 
einkommen". Dinstag n. Martini.

2) Bischof von Wiirzburg trifft am 1. Dez. ein, empfangen vom 
Bischof von Bamberg und Markgraf Philipp von Badem Eine Stunde 
spater langt der Bischof von Strafsburg an. Am 3. Dezember Kurtrier, am 
7. Wilhelm von Bayern. Am 8. reiten Herzog Friederich und der Bischof 
von Augsburg miteinander ein, gleich nach ihnen der Bischof von Speier. 
Am Sonntag den 9. Dezember trifft Kurpfalz ein, zwei Stunden spater der 
Kardinal von Salzburg. — Wiirzburger Kreis-Archiy. Reicbstagsakten.

3) Vergl. den Efslinger Abschied, gedruckt in der Neuen Sammlung 
der Reichstagsabschlede II, S. 281.

Man kann nicht daran zweifeln, dafs man hier in Efs- 
lingen mit den besten Absichten zusammenkam. Dafiir 
spricht der Besuch der Yersammlung schon: die meisten 
waren persdnlich zugegen, die andern hatten ihre hervor- 
ragendsten Diplomaten gesandt. Wenn nur aber nicht die 
Zustande Deutschlands auf einem Punkte angekommen gewesen 
waren, wo eine erspriefsliche gemeinsame Thiitigkeit nach 
irgend einer Seite einfach unmóglich war ! Was Egoismus und 
Kiyalitat auf der einen Seite nicht yerdarb, richtete gewifs 
Gleichgiiltigkeit und religidser Zwiespalt zu Grunde.

Der eigentliche Beratungsgegenstand war die Tiirken- 
frage. Aber, wie schon oben erwahnt, war die projektierte 
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Gesandtschaft nach Spanien nochmals vor die Fiirsten berufen 
worden. Eyangelischerseits1) waren sofort alle friiheren Befiirch- 
tungen vor Umtrieben der Geistlichen wieder wach geworden, 
denen man diesen unerwarteten Beschlufs direkt in die Schuhe 
schob. Was sollten die Gesandten auch nochmals hi er, wo 
in Speier alles beschlossen und festgesetzt war? Man begreift 
daher yollkommen das Mifstrauen, welches die Eyangelischen 
dieser Yersammlung entgegen brachten 2). Direkt hat dieser 
Argwohn freilich die Beschliisse in der Tiirkenfrage nicht 
beeinflufst; der Kurfiirst von Sachsen3) gab in seiner Tn- 
struktion4) seinen Gesandten den strikten Befehl beschliefsen zu 
helfen, was Billigkeit und Notdurft erheischen wiirden. Aber er 
fiigt doch sofort hinzu, in keinem Falle sich darauf einzulassen, 
wenn etwayon anderen Sachen gehandelt werden sollte. Eventuell 
miifsten sie sofort Bericht erstatten. Man sieht, wie selbst dieser 

1) — und es fiir eine sondere practica zuvor der geistlichen achten 
miissen, tragen auch nit kleine fursorg, es mocht understanden werden, 
nit allein in der instruction oder fertigung enderung furzunemen, oder zum 
wenigsten neben derselben ein merers dan die instruction vermag, 
zu bevelhen, sonder auch dero von Colln gesanter, A. von Siegen, — 
auszuschliefsen etc. Nurnberg an Joh. Hepstein, 28. November 1526. 
Niirnberger Ratsbriefbuch d. Niirnb. Kr.-Archivs.

2) Nurnberg sandte unter dem Vorwande anderer Geschafte den Lic. 
Hepstein nach Efslingen. Am 21. November berichtet es dies an Weissen- 
burg. — Niirnb. Kr.-Archi v.

3) Schon am 18. Oktober hatte Johann an Philipp geschrieben: 
dabei wir auch unsers teils alles das zu thun geneigt und gewillt sein, 
was von Churf. e. 1. und fursten und stenden vor gut und notdurftig 
angesehen wirdet.

4) Wie Johann am 8. Oktober seinem Gesandten am Regiment ge
schrieben, er solle beschliefsen helfen, ,,das an uns der pilligkeit und not- 
turft kein mangel gespurt soli werden,“ so erbietet er sich auch in der 
Instr. vom 1. Dezember in der Tiirkenfrage zu jeder Leistung. ,,So aber 
wold angezeigt werden, ais thet das ausschreiben mitbringen, das auch in 
andern sachen sold gehandelt werden. Darauff zu sagen, das uns. gned. 
herr von denselben sachen nicht wissens gehapt, darum uns. gned. herr 
auch darinne nit hetten bevelen mogen, derhalben wer uns den gesandten 
beschwerlich, auch nit thunlich darzu zu reden“. — Weim. Ges.-Archiv.
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ruhig und billig denkende Eiirst die Lagę beurteilte. Das 
Mifstrauen und die Spannung hatte einen Grad erreicht, dafs 
man alles erwartete.

Und man wird gestehen miissen, dafs die Beftirchtungen 
der Evangelischen nicht ohne Grund waren. Die Zusammen- 
setzung dieses Eiirstentages, wo ein entschiedener Anhanger 
des Evangeliums und wenige Neutrale zwólf und mehr streng 
Katholischen gegeniiber standen, war Besorgnis erregend ge- 
nug. Dafs aber die religiose Erage hier zur Sprache kam, 
dafiir sorgte ihr unversohnlichster Widersacher, Herzog Georg 
von Sachsen.

In seiner Instruktion1 2) geht er davon aus, dafs der 
Tiirke seit Menschengedenken ohne Unterschied des Bekennt- 
nisses und der Kation alle Welt unter seine Gewalt bringen 
mdehte. Jetzt sei er bereits Deutschland so nahe gekommen, 
dafs man ernstlieh auf Mittel und Wege sinnen miisse, wenn 
anders man nicht Ehre, Leib und Gut yerlieren wolle. Zu- 
dem sei dann zu befiirchten, dafs viele yon ihrem Glauben 
abtrunnig werden wiirden. Ohne die Gnade Gottes sei kein 
"Widerstand moglich. Denn die Tiirkennot ist die Strafe 
Gottes fiir unsere Siinden, die sich noch taglich bei uns 

1) „Meine herrn sind im vertrauen wahrhaftiglich bericht, das wider 
die reichsstend, die bisher dem evangelio angehangen, von etlichen sondern 
personen, die zum teil das keys. Regim. besitzen, allerley heymlicher 
schwynnder practica gemacht werden, wider sy statlich handlung furzu- 
nemen.“ — Man miisse Gott vertrauen, „daueben aber auch wachen und 
sovil menschlich und moglich ist, dem bevolhen ampt genug thun etc.“ 
Dies sollte Krefs dem sachsischen Beisitzer Ritter v. Feilitsch anzeigen. 
Da er ihn nicht traf, meldet er es schriftlich. Hepstein wird davon in 
Kenntnis gesetzt, in der Hoffnung, dafs beide zusammen dagegen wirken 
werden, ,,ob dadurch dem teuffel in s. geschwinden anschlegen ein schantz 
gebrochen u. seine register etlicher massen verzogen werden mochten.u 1526 
Nov. 30. Kress an Hepstein. Niirnb. Kreis-Archiv.

2) Im Auszug gedruckt bei Hófler, Denkwiirdigkeiten der Charitas 
Pirkheimer, S. CVII. Die andere Halfte ais Beilage V. Ich bringe sie 
im Text so ausfiihrlich vor, einmal wegen ihrer Bedeutung an sich, dann 
aber auch namentlich wegen der bedeutsamen Rolle, die sie in den 
Packschen Handeln gespielt hat.
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mehren i). Werde die Ursache der Strafe nicht weggeraumt, 
so sei alles umsonst. Und die Ursache dieses Zornes Gottes? 
Blicke man, fahrt er fort, riickwarts, so erkenne man, dafs 
Gott stets, wo die Menschen vom Gesetz Gottes und der 
Pralaten Gehorsam abfielen, sie fiir solche Ketzereien gestraft 
hat. Um vom alten Testament zu schweigen, wolle er nur 
die Ketzereien von Arius, Wiklef, Hufs und Mahomet er- 
wahnen, die „allewege ein merkliches Blutvergiefsen erzeugt“. 
Man sieht, wo hinaus der Herr Herzog will.

1) So fafst Kurf. Johann die Tiirkennot auch auf. Auch er meint, 
dass „gott mit dieser seiner gaisseln nemlich mit dem turcken beschwerlich 
drawet und seinen gottlichen zorn sonder zweifel unsers unglaubens und 
sunde halben anzeigt11 (so schreibt er am 18. Oktober an Philipp), allein 
welcher Unterschied zwisehen diesen beiden Ansichten !

„Nun ist es leider jetzt in Deutschland", heifst es weiter, 
„dermafsen gestellt, dafs nicht allein eine Ketzerei entstanden 
durch erstliche Einfiihrung Luthers und seiner Sekten Prediger, 
sondern alle alten in einander yerwickelt seint, und haben 
alsbald ein merkliches Blutvergiefsen mit sich bracht“. Aber 
dennoch wachse die Ketzerei derart, dafs die armen bethbrten 
Menschen die Ankunft der Tiirken, wie die Juden den Messias, 
begehren, in der Hoffnung, dadurch frei zu werden. Daran 
seien die Haupter und Leiter der Bewegung mit schuld, wenn 
sie sagen, man solle dem Tiirken, ais der Strafe Gottes, keinen 
Widerstand thun, ais mit dem Wort Gottes. „Sie wollen 
aber dieselbigen nicht sein, die solches inen verkiinden, aus 
ursach, dass Sy wissen, das er das wort nicht hóret noch 
leidet, sondern von stund an mit der hand dawider tetlich 
ist.“ Daraus folgę aber, dafs man gleichfalls thatlichen Wider
stand thue.

Wie aber sei der zu leisten ? Denn nichts sei dem 
mehr entgegen, ais die neue Ketzerei und Zwiespalt im christ- 
lichen Glauben. Denn dadurch seien „zwei Stiick, durch die 
man friiher leichtlich Volk wider die Unglaubigen hat auf- 
bringen kbnnen, aufgehoben". Erstlich die Liebe, die der 

XIV. 9
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gemeine Mann zum Kreuz Christi aulserlich gehabt, wodurch 
er bereit gewesen, umsonst sein Blut um Christi Willen zu 
vergiefsen. Wollte man jetzt etwas Derartiges vornehmen, 
so wiirde es veraehtet werden und keinen Nutzen bringen. 
Ferner habe friiher jeder gern Leib und Gut hergegeben, 
das jetzt auch nicht geschehen werde. Denn man wisse, von 
welcher Gesinnung die Unterthanen durch der Ketzer Schuld 
gegen ihre Obrigkeit erfiillt seien, dafs sie lieber von den Turken 
verderbt, getbdtet und zu nichte gemacht werden wollen. Habe 
Ąian auch ihren Aufstand gedampft, so „glimme doch der 
Groll empfangenen Giftes noch in ihnen und wiirde durch 
derselben Ketzer Anhalter und unterschiibe im Wesen erhal- 
ten“. Nicht dahin sei dieser Ketzer Gemiit geriehtet, die etwa 
eingerissenen Mifsbrauche abzuwenden, sondern alle wohl 
hergebrachten Ubungen der christlichen Kirche zu zerstóren 
und ihre neuen unchristlichen Mifsbrauche an die Stelle zu 
setzen, mit Beraubung der Gotteshauser, Yertreibung der 
Geistlichen, Schmahung der jungfraulichen Reinheit, Ver- 
iindeiung ehelichen Standes, Anderung der Zeremonien, Liiste- 
rung des heiligen Sakramentes und der Mutter Gottes etc. 
„Hierumb unser beschluss und meynung das vor allen dingen 
von notten sein will, diese newe ketzerey zu tilgen der- 
gestalt, das wir alle einen syn und gemiit haben der mutter 
der christlichen kirehen gehorsam zu sein“ und die Abstellung 
von Mifsbrauchen den Konzilien, die sie zu richten und zu 
beendigen haben, iiberlassen.

So weit dies merkwiirdige Aktenstiick. Man wird dem 
grofsen Gegner Luthers die Anerkennung nicht versagen, dafs 
er von seiuem Standpunkt Recht hatte. Alles wiire anders, 
und sehr viel leichter die Tiirkengefahr zu beseitigen gewesen, 
wenn noch die alte Begeisterung der Kreuzziige die Mensch- 
heit erfiillt hatte. Aber die Lagę der Welt war ebeu nicht 
mehr die alte, und wer war schuld daran ? Luther und die 
Reformation gegen Georgs Vorwiirfe zu verteidigen, wird nicht 
ubtig sein. Nicht zutreffend ist natiirlich auch Georgs Vor- 
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wurf gegen Luther, dafs er den Tiirken blofs mit dem Wort 
Gottes zuriickzuschlageu gemeint hatte *).

Nach Georg sollte zuerst die Ketzerei vertilgt werden 1 2). 
Durch welche Mittel? Er sagt, durch Gehorsam gegen die 
Mutter Kirche und Unterwerfung unter die Konzilien. Wenu 
aber die Menschen an diese nicht mehr glaubten ? Doch 
jedenfalls durch Gewalt, wie man es nach dem Bauernkriege 
allerorten gethan. Und dies verlangt er in einem Augenblick, 
wo nach dem Urteil 3) des Reichsregimeuts die Halfte, oder 
nach einer Denkschrift4) jener Tage zwei Drittel der Nation 
dem neuen Erangelium zugefallen war. Also blutige Reaktion 
im Angesichte des an den Grenzen stehenden Eeindes! Wie 
es in Deutschland stand, sagt Georg ja selbst. Die Verbitterung 
war so grofs, dafs man lieber der Yerniehtung anheim fallen 
wollte, ais unter einem solcheu Regiment weiter lebeu. Statt 
aber durch Reformen die Gemiiter zu beruhigen und Frieden 
und Yertrauen herzustellen, will er die alten Zustande erhalten 
und befestigen. Er sieht den Brand, scheut sich aber nicht, 
noch 01 ins Feuer zu giefsen.

1) Vergl. seine Schrift: Vom Krieg wider die Tiirken vom Jahre 
1528. Kostlin II, S. 122.

2) Ahnliche Vorschlage scheint Johann von Sachsen gefurchtet zu 
haben, wenn er am 28. Dezember an seinen Gesandten schreibt: „und 
also was in dem (Tiirkenhilfe) von churf. und fursten gewilligt wird, 
das es unsernthalben auch nit erwinden soli, das danoch also unser gemut 
und meynung ist. Weil aber zu besorgen, das auf solchem tag im schein 
der hilff wider den turcken allerley mocht furgewandt werden, so wollest 
neben Grossen in dasselbig nit willigen1-. Darauf sei er nicht abgefertigt. 
Weim. Ges.-Archiv.

3) Vergl. Friedensburg, S. 28.
4) Im Weim. Ges.-Archiv Reg. E. In verso: Erinnerung an die 

18 Churf. und fursten auf dem tag zu Esslingen, welche so gar nichts 
gewirkt, dass die verordente botschaft zu keys. Maj. gar abgeschafft, so 
gross ist gewesen der geistlichen und ires anhangs practic. — Wie viel 
riehtiger und leidenschaftloser ist es, wenn hier auseinandergesetzt wird, 
dafs jeder, welcber Ruhe und Frieden vor den Tiirken haben wolle, fiir 
die Gesandtschaft an den Kaiser sein musse! Fiir diese freilich hat Georg 
kein Wort der Erinnerung.

9*
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Wenn in Efslingen ernstliche Bestrebungen gegen das 
Eyangelium nicht heryortreten, ist es wahrlich nicht die 
Schuld des katholischen Heifssporns x). Auch nicht Einsicht 
und guter Wille der iibrigen verhinderten solche. Die all- 
gemeine Lagę, speziell die Macht der deutschen Verhaltnisse 
zwang dazu. Dafs aber in der That Absichten gegen die 
Eyangelischen yorlagen, erkennt man aus einem Memorandum, 
das vom kaiserlichen Regiment iibergeben wurde: nichts mehr 
und nichts weniger wird darin yerlangt ais eine Erklarung 
iiber die Stellung, welche man der Entziehung yon Gerecht- 
samen und Giitern, wie sie die Geistlichen y i elfach erlitten 
hatten 1 2), gegeniiber einzunehmen habe.

1) Wie er damals auf jede Weise Stimmung gegen die Eyangelischen 
zu machen suchte, zeigt ein Brief Albrechts von Mainz an ihn vom 
8. Dezember 1526. Er habe, schreibt Albrecht, sein Schreiben mitsamt 
Luthers, auch des Kurfiirsten von Sachsen Antwort empfangen — (bezieht 
sich jedenfalls auf den „Mainzer Ratschlag“) und „so vill mich und die 
geistlichen belangend wil ich an das ort, da Sulchs hingehort und die es 
so woli ais mich betrifft, gelangen lasseu, yersehe mich, man werde es 
nićht unter die banek stecken“ — Wenn Georg mit ihm Mitleiden habe, 
dafs die Lutherischen „Fug gewinnen“, ihn „in ire secten zu ziehen“, so 
verhalte sich die Sache doch anders, ais ihm zu Ohren gekommen. 
Dat. Efslingen concept. Marie. Eigenh. Org. in Dresden, H. St. Archiv.

2) Zu bedencken, von dem Regiment ubergeben — zum ersten, Ais 
vor und nach dem bewrischen ufrur und emperung durch etliche stende 
den geistlichen zum teil ire freyheiten und gerechtigkeiten, so die von 
keyssern und konigen und gemeinen rechten haben und lang hergebracht, 
genomen und abgetragen sein sollen, ob dem fiscal auf ansuchen der- 
selben clagenden geistlichen oder von amptswegen rechtlich wider die- 
selben stende zu procediren gestatt werden soli.

Zum andern: Nachdem auch etlich closter etlichen stenden ein- 
genomen und derselbigen gulten zu iren handen gezogen — was und wie 
wider dieselben auf clag der beschedigten gehandelt werden solle. Vom 
Efslinger Tage. Aus Miinchner Geh. Staats-Archiy.

Gegen die Tiirken mufste etwas geschehen. Das sah 
jeder ein. Aber bei der bekannten damaligen Umstandlich- 
keit der Behandlung und der Zerfahrenheit aller Yerhaltnisse 
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war die Aufgabe nicht leicht, einen entscheidenden Beschlufs 
durcbzusetzen. Die Frage war dadurch noch verwickelter 
geworden, dafs Konig Ludwig von Ungarn in der Schlacht 
bei Mohacz geblieben war, ohne Erben zu hinterlassen. Kraft 
seines Erbrechts erhob Ferdinand Anspriiohe auf den er- 
ledigten Thron1 2). Aber ein eingeborener Magnat, der Woiwode 
Zapolya machte sich auf dieselbe Krone Hoffnung, wie er denn 
auch am 11. November 1526 zum Konig gewahlt wurde. 
Indem man also Ferdinand in seinen Bemuhungen, Ungarn 
den Tiirken wieder zu entreissen, unterstiitzte, half man 
ihm auch gegen seinen Nebenbuhler3). Die Gefahr war 
demuach, dafs man neben einem Tiirkenkrieg sich auch 
noch einen Kampf gegen die Ungarn zuzog. Herzog Georg 
hatte daher in seiner Instruktion den Yorschlag gemacht, 
mau solle Ferdinand bitten 3), sich „in keinen sondern 
zank umbs konigreich mit gewallt einzulassen", yielmehr 
solle er durch Yerhandlungen zu erreichen suchen, dafs der 
Woiwode von Ferdinand das „gubernatoramt“ sich iibertragen 
lasse. Natiirlich konnte Ferdinand darauf nicht eingehen, es 
blieb also bei der Yoraussetzung, dafs man zugleich den 
Tiirken und den Woiwoden4) zu bekampfen hatte.

1) Vergl. Rankę II, S. 292 ff.
2) Ferdinands Werbung an die Esslinger Versammlung verlangt 

natiirlich auch ihre Unterstiitzung gegen beide. Nachdem er in seinem 
,,anbringen“ von den Erfolgen der Tiirken erzahlt, welche zwar jetzt 
Mangels und der kalten Zeit halben ihren Abzug genommen, aber die 
Schlosser und Passe besetzt halten, heifst es, es sei des Christen Pflicht 
„das er mer umb erhaltung kristlichen glaubens und namens dan be- 
schirmung und Yersicherung des zeitlichen guts al sein mugliche hilf 
darstrecken sol“. Zugleich miisse allen deutschen Standen daran gelegen 
sein. Darauf folgt die Erzahlung von den Absichten des Woiwoden. 
Abschrift im Geh. Miinchn. St.-Archiv. Darunter steht: Auf solchs ist 
muntlich gebeten worden, das die stend irer kgl. Maj. gegen solchen 
des Turcken und Weyda handlung hilf wollen mitteilen.

3) Vergl. Beilage V.
4) Diese Thatsache suehte Zapolya seinerseits zu stiitzen, indem er 

an die deutschen Fiirsten schrieb und bat, Ferdin. abzuhalten, das Konig- 
reich Ungarn zu „turbiren. Dan es ist nie unser gemut gewesen, widder
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Sehon hieraus erhellt, welchen Bedenken die Yorlagen 
gegen die Tiirken begegneten. Aber geradezu unbesiegbar 
mufste der Widerstand sein , den sie bei einer Partei, der- 
jenigen der Herzoge von Bayern, fanden. Seit Jahren waren 
diese ja bestrebt, dem Hause Habsburg Opposition *) zu machen. 
Wie sie Ferdinands Bemiihungen um die romische Kónigs- 
wiirde entgegengearbeitet, so waren sie, auch hierin von 
Frankreich und dem Papst unterstiitzt, in Bóhmen ais Mit- 
bewerber um die Krone aufgetreten. Wohl war hier Ferdi- 
nand zuniichst ais Sieger heryorgegangen, aber darum gaben 
die Bayern noch lange nicht ihr Spiel yerloren. Bei Nieder- 
lagen des Kaisers in Italien schien es ihnen sehr wohl móg- 
lich, Ferdinand wieder der bóhmischen Krone zu berauben z). 
Natiirlich suchten sie auch bald mit seinem Gegner in Ungarn 
Yerbindungen anzukniipfen 3). Auf jede Weise mufste Zapolya 
in seinem Widerstande gegen Ferdinand bestarkt, jede Unter
stiitzung des Erzherzogs durch das Reich yereitelt werden4). 
Um so eher konnten sie dann hoffen, in der romischen 
Konigsfrage ihm den Rang abzulaufen.

Die Efslinger Yersammlung hatte also fiir die Wittels- 
bacher die grdfste Bedeutung. Sofort nach Ansetzung des 
Tages sehen wir sie denn ihre Mafsnahmen treffen. Eifrig 
korrespondiert8) und yerhandelt man : das Ergebnis ist, dafs

die Christen zu bestreytten, yielmehr sie zu beschirmen". Fahre Ferdin. 
fort, ihn mit Gewalt anzugreifen, so bezeuge er’s vor Gott, dafs er diesen 
Krieg nicht begonnen. Hiilfen sie dagegen seinem Konigreich, so wiirden 
sie gemeinsam „ain herrlich dadt od. saeh bekommen, wurdig bei allen 
naehkommen zu bedencken“. Zapolya an Kurf. Ludw. 23. Dez. 1526. 
Miinchn. Geh. St.-Arehiy.

1) Vergl. dariiber Rankę II S. 293 3. Janssen, Gesch. d. deutsch. 
Volkes III, S. 11 ff.

2) Janssen, III, S. 12.
3) 1. o. S. 13. *
4) Die Herzoge von Bayern ruhmen sich spater direkt bei Zapolya, 

die Reichshilfe fur Ferdinand verhindert zu haben. Vergl. auch Cap. VI.
5) Vergl. Beilage VI.
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sie samtlich personlich in Efslingen erscheinen. Sie machten 
beinahe den vierten Teil der Yersammlung aus.

Am empfindlichsten konnten sie Ferdinand in der 
rdmischen Kónigsfrage treffen. Ihr Kandidat war Herzog 
Wilhelm von Bayern, nachdem Ludwig yon der Pfalz auf 
diese Wiirde keinen Anspruch erhoben. Diesen Mangel an 
Ehrgeiz und Entschiedenheit hatten die Bayern schon friiher 
am Kurfiirsten getadelt1). Da sie nun auch jetzt wieder 
seiner Haltung nicht recht yersichert waren, wurden sie 
nicht mti.de, ihm zuzusetzen 2); alle diejenigen, stellten sie 
ihm vor, die ihn dazu bewegen mdchten, dem Erzherzog 
seine Stimme zu geben, suehten nur ihr eignes Interesse, 
nicht aber das seinige. Sah man sich aber dann nach einem 
Bundesgenossen um, auf wen anders ais den Kurfiirsten yon 
Sachsen konnte ihr Augenmerk fallen ? In der That sind da- 
mals dem Kurfiirsten in dieser Beziehung Antrage 3) gemacht 
worden, die freilich bei Johanns religiósem Gegensatz zu 
den Bayern und bei seinem ganzen Charakter keinen Erfolg 
haben konnten.

1) Rankę, II. S. 294.
2) Vergl. Beilage VII. Sie, sowie Beilage VI beweisenaber zugleich, 

dafs selbst innerhalb des Wittelsbach’schen Hauses Sonderbestrebungen 
hervortraten.

3) S. Rankę II S. 294 und Beilage VII.

Durften nun aber die Wittelsbacher eifrig und energiach 
fiir eine stattliche Reichshilfe eintreten, wo dadurch ihr yer- 
hafster Nebenbuhler neu gestarkt werden und bei schliefs- 
lichem Gelingen eine Machtstellung erringen mufste, die sie 
geradezu erdriickte ?

Aber auch die Stimmung der Beyolkerung yerbot, 
grofsartige Mafsregeln, wie sie der Augenblick yerlangt 
hatte, zu beschliefsen. Die Gahrung und Unzufrieden- 
heit des gemeinen Alannes war noch nicht geschwunden. 
Jedem Fiirsten erschien der Boden noch heifs unter den 
Fiifsen. Mifshandelt und geknechtet sah der Bauer in dumpfer

mti.de
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Resignation in die Zukunft. Was konnte sie ihm Schreck- 
licheres bringen ? Wir erinnern uns, wie Herzog Georg die 
Stimmung der Unterthanen beurteilte. Man wiinschte formlich 
die Tiirken lierbei x).

Das war eine Befurchtung, die auch allgemeiner geteilt 
wurde. Hatte doch am 30. September der papstliche 
Kammerer Rorarius eine Denkschrift1 2) dem Erzherzog Ferdi
nand iibergeben, in der er ihn vor den Sympathien der 
Tiirken in Deutschland, insbesondere in den lutherisohen 
Reichsstadten warnt. Sobald das Gerlicht von der Freiheit, 
welche die Tiirken in Aussicht stellten, herumkomme, wiirden 
sich die Bauern erheben, um den Tiirken Bahn zu brechen, 
und zur Yertilgung der weltlichen und geistlichen Herren 
behiilflich sein. Und die Reichsstadte wiirden diese Aussicht 
nicht von sich weisen, um der Yerantwortung iiber ihr Be- 
tragen gegen den Kaiser zu entgehen und um yon den 
Tiirken Macht zu erlangen, in der religibsen Frage und mit 
den Kirchengiitern nach Belieben zu yerfahren. So iiber- 
trieben diese Befiirchtungen waren, so yerlaumderisch gegen 
die Stadte — und diese anzuschwarzen wird wesentlich der 
Zweck gewesen sein — sie beweisen doch, wie man in katho- 
lischen Kreisen die Stimmung der Beyblkerung taxierte, wie 
beispiellos zerriittet die Yerhaltnisse lagen — wesentlich 

' aber doch durch Schuld eben dieser katholischen Partei.

1) So heifst es auch im Regimentserlafs vom 9. Oktob. (vergl. unten), 
dafs „etlich funden werden, die solcher grymmer wuetung des Turken 
in die Christenheit nit allain kein mifsfallen und erbarmung, sonder 
frohlocken darob haben und das gern hóren sehen“ etc. Schon am An- 
fang des Jahrhunderts hoffte man auf eine Umwalzung, die rom Orient 
her zu erfolgen habe. Vergl. daruber Gothein, Polit. und relig. Volks- 
bewegungen vor der Reform. S. 93.

2) Erwahnt Jorg, S. 690.
3) Aus Efslingen. Im Frankf. St.-Archiv.

So stark war die Furcht vor diesen Sympathien, dafs 
das Reichsregiment am 9. Oktober 1526 einen Erlafs 3) ins 
Reich hatte ausgehen lassen, in welchem es yor solcher „ver- 
zweifelten unmenschlichen meynung" warnt und alle Obrig- 
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keit, besonders auch. die Prediger, ermahnt, derartige Reden 
nicht zu dulden. Um diesen Ermahnungen grofseren Nach- 
druck zu geben, war am Schlufs die Tyrannei and Wildheit 
der Tiirken in den grellsten Farben geschildert.

Bei solcher Stimmung war es wohl nicht geraten, durch 
starkę Auflagen den gemeinen Mann noch mehr zu reizen. 
Eine weitere Erwagung kam hinzu. Im Volke hatte man 
berechtigte Zweifel 1), ob wirklich alles Geld nur fur den 
Tiirkenkrieg verwendet wiirde. Ein solcher Argwohn war hier 
noch berechtigter ais sonst, weil Ferdinand zugleich den Kampf 
gegen seinen Nebenbuhler fiihren mufste.

1) Das beweisen die gefafsten Beschliisse. Schon das Gutach ten 
„der eylanden hilf halben“ verlangte , dafs „in solchen einnehmen und 
ausgeben gewifslich und eigentlich ordnung gegeben werde, damit aller 
argwon und mifstrauen ausgeschlossen — also dafs solhe hilf zu keinem 
andern wege den zu der verordneten hilf gebraucht geglaubt werde.“ 
Miinchn. St. Ar. — Niirnberg hatte sich bereits im Sept. 1526 gegen 
Ulm in dieser Weise geaufsert. Niirnb. Kr. Ar. — Die Vermutung freilich 
lafst sich nicht abweisen, dafs die Fiirsten diesen Argwohn in grelleren 
Farben darstellten, ais er thatsachlich vorhanden war, um ihren eigenen 
Mangel an Opferfreudigkeit zu verdecken.

2) Vergleiche den Abschied, gedruckt in der Neuen Sammlung der 
Reichstagsabschiede II.

Man wird nach alledem auf grofsartige Veranstaltungen 
der Fiirsten gegen die Tiirken nicht mehr gefafst sein. In 
der That sind denn auch die endlichen Beschliisse klaglich 
ausgefallen 2). Man unterschied, wie herkómmlich, zwischen 
„eylender und beharrlicher hiilfe“. Betreffend letzterer glaubte 
man keinen Entschlufs fassen zu diirfen, denn „die Grofse 
der Sache fordere eine Yersammlung aller Reichsstande. Denn 
solches belange nicht allein e i n Fiirstentum oder Landschaft des 
Beichs, sondern ganz teutsche Nation, auch den christlichen 
Glauben, eines Jeden Seel, Leib und Gut“. Deshalb wird 
eine allgemeine Reichsversammlung auf den 1. April nach 
Regensburg angesetzt, „daselbst von dieser beharrlichen 
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Tiirkenhiilf ł) und den andern Sachen, die von Efslingen dort- 
hin geschoben seien, zu raten und zu beschliefsen“. Dem 
Kaiser soli von diesem Beschlufs Mitteilung gemacht werden, 
mit dem „anhang“, dafs die Kurfiirsten, Fursten etc. nichts 
Lieberes begehrten, denn dafs er persónlich dort in Regens
burg erscheine. Da aber die Zeit zu kurz sein werde, so 
mogę er gleichwohl „zum fiirderlichsten deutscher Nation zu 
Trost und Hilf sich heraus verfiigen 1 2 3) , damit die deutsche 
Nation durch seinen Rat und Einsehen in friedlich einig 
Wesen gestellt wiirde“.

1) In dieser Weise schreibt man auch an Heinrich VIII. von Eng- 
land. Weim. Ges.-Archiv.

2) Darauf dringen die Fursten auch in ihrem Schreihen an Carl V. 
vom 19. Dezember 1526. Weim. Ges.-Archiv.

3) Diese Bestimmung enthielt eine grofse Niederlage Ferdinands, 
Denn nach dem Speierer Abschied durften die Truppen auch in Oster
reich und anstofsenden Furstentiimern gebraucht werden.

4) welche der Speierer Abschied bestimmt hatte.
5) Von diesem Beschlufs sollten die 4 Stadte, bei denen das Tiirken- 

geld eingezahlt werden mufste, in Kenntnis gesetzt werden. Am 22. Dez. 
der entsprechende Erlafs an Frankfurt (Frankf. St.-Arch.). Ebenso von 
Niirnberg.

Der „eilenden Hilf halber“ wird erstlich beschlossen 
die anstofsenden Fiirsten, wo der Tiirke zuerst einfallen 
konnte, zur Besetzung ihrer Passe zu ermahnen, mit dem 
Tersprechen einer Gegenhilfe. Die anstofsenden Landschaften 
Sachsen, Bayern, Osterreich und Brandenburg sollen „sich in 
Gegenwehr schicken", um sich gegenseitig unterstiitzen zu 
kdnnen. Inzwischen wolle das Reich dafiir sorgen, dafs die 
zu Speier beschlossene „eilende Hilf“ auch wirklich erlegt 
werde. Doch diirfe sie nur gegen den Tiirken yerwendet 
werden s). Um grofsere Sicherheit zu erzielen, sollen zu den 
4 Personen4) des Reichsregiments noch Ferdinand, die beiden 
Kurfiirsten von Sachsen und Brandenburg, die beiden Herzbge 
von Bayern und der Bischof von Augsburg beordert werden, 
ohne dereń Befehl das hiezu gesammelte Geld nicht an- 
gegriffen werden darf5). „Wo es die hóchste Not erforderte, 
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diirften diese die eilende Hilfe der sechs Monate auf drei 
ziehen und also die Zahl des Fufsvolks duplieren". Inzwischen 
sollten die Kurfursten und anstofsenden Fiirsten „das Wesen 
der Tiirken, der Grenzen etc. studieren, sich darauf im rath- 
schlag und furnemen der eylenden auch beharr.lichen hilf 
dester bas haben zu richten“.

Mit solchen klaglichen Mafsregeln dachte man den Tiirken 
zu begegnen. Zum Gliick waren diese freilich inzwischen 
wieder umgekehrt und ohne Zweifel hat diese giinstige Wendung 
mit dazu beigetragen, dafs die Beschliisse so gar traurig aus- 
fielen.

Auf dem Papier gab man sich ja allerdings noch weitere 
Miihe, alle Geister gegen die Feinde des christlichen Namens 
aufzurufen. In einem Gutachten1) war der Yorschlag ge- 
macht worden, uberall verschliefsbare Kisten zur Aufnahme 
von Beitragen, zu denen von den Kanzeln angefeuert werden 
solle, aufzustellen. Doch werde es auch sehr fruchtbar2) 
sein, eine Schrift ausgehen zu lassen, „damit der gemein 
man dester mer geneigt ware sein hilf und steuer mitzu- 
teilen“ 3). Dabei sei auch die Gefahrlichkeit der Tiirken 
„und sein grausam wiiten anzuzeigen“. Ais „anzeigung4) 
des tiirken jemerlichen eroberten slacht zu Hungarn und das 
die christenmenschen sollten zu widerstand einlegn“ ging 
dann diese Schrift in die Welt. Darin werden die Deutschen 

1) Der eylenden hilf halben, im Miinchner Geh. Staats-Arehiv.
2) Es mocht auch nit unfruchtbar sein, das jetzo allhie eine fugliche 

bewegliche schrift begriffen. —
3) „Diweil aber,“ heifst es weiter, „der gemein mann bisher allweg in 

argkwon und misetrawen gestanden, das ir dargelegt gelt — nit zu 
widerstandt des Turcken, sonder ye zu zeiten in andere gebreuch 
gewandt werde.“

i) In den Pfalzer Akten des Miinchnei- Geheimen Staats-Archivs, 
mit der Uberschrift „nottel etc. davon in artickeln d. eillenden hilf meldung 
beschicht.“
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zur Eiuigkeit1) ermahnt; es folgen die Festsetzungen iiber 
die zu fiillenden Kisten; dabei wird auch die Yersicherung 
nicht vergessen, dafs das Geld „in gar kein ander gebrauch 
denn zu solcher gedrungner notwer gegen den veind der 
christenheit gewendt werden soll“. Es sei Pflicht zu geben, 
da es der Seelen Seligkeit betreffe.

1) Es klingt gar herrlich, was da gesagt wird. Man solle Hoffart, 
Hafs, Neid etc. lassen, die gewifslich die Ursache des gottlichen Zorns. 
Vor allem sei es darum notwendig, die ursachen abzuwerfen. Und be
sonders auch, so wir die grosse neyde und bitterkeit, darin wir yetzo 
gegen einander steen, und sich furnemlich der zwayung und unainigkeit 
des glaubens und der ceremonien halb zu tragen, abstellen und fallen 
lassen, uns cristenlich und freuntlich gegen einander erzeigen und yeder 
mit dem andern geduld und mitleiden truge, diweil doch gutlich zu ver- 
muten, das yderteil sein mainung also sein achtet, dadurch er selig zu 
werden yerhoffe. Beziiglich der „eilenden hilf“ heifst es, dafs sie ,,nit 
gewisser dan zum taił durch milte und furderliehe handtreichung der 
christglaubigen leute — bescheben mag.“

2) Im Miinchner Geh. St.-Archiv.
3) Ja man scheut sich nicht zu yerlangen „aueh bei kays. Maj. zu 

bitten, ob babstl. Heiligkeit daran nicht bewilligen wollte, das ir Maj. 
die stende des reichs bey dem, das solche annaten herraussen bleiben, 
— handhaben, schutzen und schirmen“, oder zum wenigsten solle seine 
Heiligkeit eine tapfere ansehnliche „hilf auf ire costen wider den Turcken“ 
schicken.

4) Vergl. Rankę II, S. 264.

Ais Grundlage frir die Yerhandlungen in Regensburg 
wurde dann „ein nottel oder verzeichnuss einer beharrlichen 
hilf wider den Turken“ aufgesetzt2), die den einzelnen Standen 
zugeschickt werden sollte. Interessant ist besonders darin der 
Passus, dafs auch die Geistlichen und Kloster heranzuziehen 
seien, dafs man ferner direkt das Yerlangen stellt, der Papst 
solle die Annaten in Deutschland lassen3), damit sie gegen die 
Tiirken gebraucht werden kónnten.

Ob dies letztere Yerlangen je erfiillt werden wurde, 
war gewifs sehr zweifelhaft, in diesem Augenblick jedenfalls 
nicht zu erreichen, wo Kaiser und Papst in der heftigsten 
Weise sich befehdeten 4). Das sah man auch in Efslingen 
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ein. Ohne yorhergegangene Yersohnung zwischen Karl und 
Frankreich war ein ernstlicher Kampf gegen die Tiirken 
unmoglich. Schon Georg hatte daher in seiner Instruktion !) 
darauf gedrungen, ein anderes Gutachten1 2) jener Tage forderte 
es gleichfalls. In der That war es so einleuchtend, dafs der 
Vorschlag zum Beschlufs erhoben wurde. In ihrem Schreiben3), 
in dem sie den Kaiser bitten nach Deutschland zu kommen, 
damit Deutschland durch ihn „in Fried und Einigkeit gestellt" 
werde, erbieten sie sich geradezu zu Yermittlern zwischen 
ihm und seinen Feinden.

1) S. Beilage V. In einem Schreiben vom 29. November hatte 
Carl V. den franzos. Konig direkt fiir die Katastrophe in Ungarn ver- 
antwortlich gemacht. Vergl. Seckendorf, II. 46. Sleidan I, 339.

2) Im Anhang zu den artickln der beharrlichen hilf. Munchner 
Geh. St.-Archiv. Auch Heinrich VIII. von England hatte sich am 
31. Oktober in gleicher Weise den deutschen Fiirsten gegeniiber geaufsert. 
Weim. Ges.-Archiv.

3) — nachdem sachen und hendel im heiligen reich sich dieser zeit 
fast schwerlich und ferlich zutragen und von tag zu tag — erweittern — 
das keys. Maj. sich heraus tue — damit wo eine soliche beharliche hilff 
gegen den Turcken seinen furgang haben sol, das zuvor teutsche nation 
in ainigkeit und fridt durch E. Maj. gestelt wurde, wie wir — aufs 
hochst bitten. Wo dan E. Maj. achten und leiden mochten, das wir die 
Churf. und fursten mit gutlicher unterhandlung soliche widerwertigkeiten 
erheben und hinlegen mechten, so weren wir dasselbe und alles das zu 
frid und ainigkeit der Christenheit dienen mag, zu thun willig und 
begierig. 19. December 1526. Weim. Ges.-Archiv.

4) Es sei kurz darauf hingewiesen, dafs auch die Zustande am 
Reichskammergericht dort abermals zur Beratung standen. Vergl. Harp- 
recht IV pag. 247 ff.

Das also waren die Ergebnisse des Efslinger4) Fursten- 
tages in der Tiirkenfrage. Die Armseligkeit der deutschen Ver- 
haltnisse hatte sich wieder aufs glanzendste gezeigt. Was konnte 
man von Fiirsten erwarten, die im Angesicht der drohendsten 
Gefahr nichts ais Redensarten hatten, in jener anderen Frage, 
die dort noch yerhandelt werden sollte, der Abordnung der 
Gesandten nach Spanien. Entgegen allen Erwartungen und 
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ohne eigentlichen Grund1), so weit man sieht, hatte der 
Erzkanzler Albrecht von Mainz die delegierten Gesandten 
nach Efslingcn berufen. Sie erschieneu, wie sie in Speier 
gewahlt waren, nur dafs Arnold von Siegen fiir Jakob Sturm, 
der bei seiner Weigerung verharrte, ais Abgesandter der 
Stadte eingetreten war. Nun lautete aber das franzosische 
Geleit auf Jakob Sturm. Mit Recht wunderte sich Niirn
berg 2) iiber diesen Irrtum, denn schon in Speier habe Sturm 
abgelehnt.

1) Vergl. oben S. 120 ff.
2) 28. November. Niirnberg an seinen Gesandten in Efslingen, Joh. 

Hepstein. — Derhalben wir dieses der fursten furschlags nicht wenig 
befremden tragen, tragen auch nit kleine fursorg, es mócht understanden 
werden — A. von Siegen, der an Sturms stat von den stetten verordent, 
benent und zugelassen ist, auszuschliefsen, diweil aus sonder practica 
in das franzos. uberschickt gleit gedachter Sturm, der doch diese legacion 
zu Speier abgeschlagen , und nit der von Siegen gesetzt ist. Ratsbrief- 
buch im Nurnb. Kr.-Archiv.

3) — wol besorgt diesem Arnold mochten durch practica etlicher 
fursten diese und andere teuffel vorgemacht -werden, sich an seinem hin- 
einraysen zu besorgen. — Niirnberg an Hepstein, 19. December. Niirnb. 
Kr.-Archiv.

4) Niirnbergs Antwort auf einen diesbeziigl. Bericht Hepsteins, vom 
19. Dezember 1526. NUrnb. Kr.-Archiv. Ratsbriefb.

Sofort wurde das von den Gegnern3) benutzt, indem man 
Siegen mit den Gefahren zu schrecken suchte, die ihn deshalb 
bei seiner Reise bedrohten, weil er im Geleitsbrief nicht auf- 
gefiihrt ware, Da diese Einflusterungen ihres Eindrucks nicht 
yerfehlten, liefs ihn Niirnberg sofort durch seinen Gesandten 
in Efslingen bitten4), doch ja um der Stadte willen nicht 
zuriickzuweichen. Denn in Wirklichkeit sei alles nur darauf 
berechnet, iiberhaupt keinen von den Stadten mitzuschicken. 
Sollte aber Siegen zu angstlich sein, so sei augenblicklich 
um Anderung des Geleitsbriefes auf Siegen in Frankreich ein- 
zukommen, was ohne Zweifel leicht zu erreichen sein werde.
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Da berichtet auf einmal Minkwitz nach Hause1 2), die 
Botschaft werde nicht abgehen, sondern ihre Abfertigung 
sei auf den projektierten Reichstag nach Regensburg3) ver- 
schobeu. Ais Griinde wurden ihm genannt, dafs das Geleit 
nur auf vier Monate gelautet habe, von denen bereits zwei 
yerflossen, also die Zeit zu kurz sei zur Reise nach Spanien. 
Auch seien nur 1200 Gulden fiir die Kosten der Gesandt
schaft eingegangen4).

1) 18. Dezember. H. yon Minckwitz an Kurfiirst Johann. Weim. 
Ges.-Archiv. Johann an Philipp, 6. Marz 1527. Sleidan, de statu etc. 
340 ff.

2) Noch am 28. Dezember hatte Johann bei seinen Gesandten 
Feilitsch und Gross Erinnerung gethan, datur zu sorgen, das die schiekung 
„nit wendig werd“. Weim. Ges -Archiy. Auch Niirnberg hatte noch 
immer an die Abfertigung der Gesandtschaft geglaubt. Am 11. Decemb. 
ubersandten sie an Camerarius einen Brief fiir M. Kaden, den er diesem 
in Spanien iibergeben sollte. Niirnb. Kr.-Archiv.

3) Zur Beschonigung fiihrt Kurfiirst Ludwig von der Pfalz, an den 
sich Philipp sofort gewendet, noch an, „es sei durch ein merers fur gut 
angesehen worden, die Abfertigung in Regensburg stattfinden zu lassen“. 
Denn da dort der Reichstag „in kurtzem angesetzt und sich daselbst zu- 
tragen mecht, das anders mer keys. Maj. zu wissen nott von dannen 
hinein zu schicken“. Dann konnte „eins mit dem andern, mererm kosten 
zu verhuten, verfertigt“ werden. — Ludwig an Philipp 9. Februar 1527. 
Miinchner St.-Archiy.

4) das gelt zu kurtz nuhimals angesatzt, und an dem gelde so des- 
halben hat erlegt werden sollen, mer nicht dan 1200 fi., wie die yon 
Speier geschrieben, einkomen ist. 18. Dec.

5) Dies war ja auch in Speier ausgemacht worden. Yergl, oben S. 98.

Gewifs, da das Geleit von Franz I. am 1. Oktober aus- 
gestellt, waren zwei Monate yerflossen. Aber am 1. Nbv. 
war es bereits in den Handen des Erzkanzlers gewesen. 
Wozu hatte man dann noch einen Monat yerstreichen lassen, 
um die Botschaft nach Efslingen zu citiercn, wozu gar kein 
Grund yorlag ? Und was die Geldfrage betrifft, so war dies 
Ergebnis das gewohnliche im heiligen deutschen Reich, Da 
konnten aber die Stadte wie schon oft yorstrecken 5) — und 
hier wurden sie es mit Freuden gethan haben — oder der 
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Fiskal1) mufste angewiesen werden, gegen die saumigen Zahler 
yorzugehen. Es ist klar, man w o 11 te die Gesandten nicht 
abgehen lassen. Ein einmutiger Beschlufs des Reichstages2) 
war ohne triftige Veranlassung umgestofsen worden.

1) Dafs dieser iibr. teilweise in dieser Weise vorging, ersieht man 
aus einem Schreiben Niirnbergs an Weissenburg. Darin schreibt N., sie 
hatten fur Weissenburg bezahlt; wollten es dem Fiskal anzeigen, ,,mit bit 
gegen e. 1. weiter nit zu procediren“. 29. Mai 1527. Niirnberger Kreis- 
Archiv.

2) Will man authentische Interpretation horen, was eigentlich die 
Gesandtschaft nach Spanien fiir Bedeutung hatte — wenigstens nach der 
Ansicht der beschliefsenden Stande — so lese man das kaiserl. Aus- 
schreiben, welches das Regiment betreffend Tiirkensteuer, Zehrung der 
Gesandtschaft und Kammergericht, am 30. August 1526 ausgehen liefs. 
Auch hier wird, wie im Abschied von Speier erklart, dafs, „wo nit mit 
zeittigem dapfern ratę darein gesehen, ein grossere aufrur und empórung 
zwischen hohen und nidern stenden zu besorgen sei“. Wenn man nun 
trotzdem die Gesandtschaft nicht abgehen liefs, so fiel aller Unfrieden 
und Krieg, der dann entstand, auf die Urheber dieses Beschlusses.

3) Neben der Reichsgesandtschaft dach te aber Philipp auch noch 
fiir seine Person auf den Kaiser einzuwirken. In einem Brief an ihn 
(der wahrscheinlich den Gesandten mitgegeben werden sollte) verwahrt 
er sich gegen Verleumdungen; er wolle sich immer so halten, wie er es 
gegen Gott und kaiserl. Maj. verantworten konne. Wenn beim Kaiser 
etliche Stande verleumdet wiirden, so solle Karl auch die Verleumdeten 
zuvor horen. — Ortsname unleserlich. 27. Nov. 1526 (mitw. n. Katha- 
rine). Marb. St.-Archiv.

Man kann sich denken, was fiir einen Eindruck diese 
Nachricht machte. Mit Recht sah man darin eine Praktik 
der Geistlichen. Darf man sich dann wundern, wenn nun 
auch die Eyangelischen sich an die Reichsbeschliisse nicht 
mehr gebunden erachteten? Ais die Kation hoffnungsyoll an 
einen Austrag der religiósen Frage in Speier herangetreten 
und alles im besten Fortgang begriffen war, hatte der Kaiser 
rauh eingegriffen. Ais einzige Hoffnung war der enttauschten 
Nation die Gesandtschaft geblieben, die dem Kaiser die Augen 
bffnen sollte uber den Zustand3) der Dinge in Deutschland. 
Auch diese letzte Rettung yersank wegen Zwietracht, Hafs 
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und Yerleumdung. Mit heuchlerischer Miene bitten1) die zu 
Efslingen yersammelten Fiirsten Karl V. um Entschuldigung 
wegen dieser Verzdgerung. Aber es sei besser so gewesen, 
ais dafs die Gesandten „in solcher ferlichkeit reisen, darunder 
niderligen und Ew. Majest. und allen stenden des reichs 
davon spott und hone entstehen und erwaehsen sollt.“ Mittler- 
zeit werde es sich yielleicht schicken, dass die Botschaft 
sicher zu seiner Majestat gelangen oder aber seine Majestat 
durch andereWege „solcher werbung yerstandigt werden moge.“

1) Vergl. Beilage VIII. Damach ware Friedensburg, S. 479 Anm. 2 
zu berichtigen.

2) Allein sehon das Ansuehen des Geleits bei Franz I. hatte zur 
Folgę gehabt, dafs Franz an die deutschen Fiirsten schrieb, indem er 
dabei die Kriegssucht und den Ehrgeiz des Kaisers anklagt; besser sei 
es, die ganze Christenheit stande gegen die Tiirken fest zusammen. 
3. October 1526. Vgl. Sleidan I, 338. Seckendorf, de Lutheranismo II, 45.

3) Vergl. Beilage IX. Die Kopie dieses kaiserlichen Briefes iiber- 
sendet Kurliirst Albrecht von Mainz am 25. November 1527 , nachdem 
er das Original vom Regiment zugeschickt bekommen. Albrecht an Kur- 
fiirst Ludwig, St. Katharinentag. Miiuehn. Geh. St.-Archiv.

XIV. 10

Letzteres hbchstens war ihre Absicht, wobei sehon dafiir 
gesorgt werden konnte, dafs der Erfolg, den die Eyangelischen 
erhofften, ausblieb. Gewifs aber war dies auch im Interesse und 
nach dem Wunsche Karls V. Die Gesandtschaft mufste ihm zu 
einer Zeit, wo seine Heere in Italien kampften und die 
Spannung mit der Kurie den hochsten Grad erreichte, nur 
Unannehmlichkeiten bereiten 2) und dem Argwohn yon Kle
mens neue Nahrung geben. Man wird daher nicht irren, 
wenn man annimmt, dafs auch Ferdinand, soweit ihm seine 
bósen ungarischen Handel Zeit liefsen, seinen Einflufs gegen 
Absendung der Gesandten geltend gemacht hat. Seit Jahren 
war ja sein und seines Bruders Einflufs auf die deutschen 
Dinge nur ein negatiyer.

Damit aber fur alle Folgę Karl von solchen kompromit- 
tierenden Beschliissen der Reichsyersammlung yerschont bliebe, 
erklarte er am 20. Mai 1527 3) in seiner Antwort auf das 
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Schreiben der Kurfiirsten und Fiirsten vom 19. Dezember 
1526, betreffend die yerschobene Gesandtschaft nach Spanien, 
sie sollten kunftig, „so dergleichen andere, des heiligen Reichs 
schwere wichtige Sachen yorfielen“, ihm die jederzeit, wie jetzt, 
„nach der Lange und Notdurft schriftlich und nicht durch 
Botschafter anzeigen. Denn durch Schriften wiirde ihm alles 
viel furderlicher und mit weniger Kosten und geferlichkeit 
denn durch Botschaften, die ohne ansehnliche Anzahl, schwere 
grofse Kosten und Gefahrlichkeit nicht reisen kbnnten, zu- 
kommen“. Er wolle jedesmal die Sache so zu Herzen fassen, 
gleich ais waren sie durch Botschaften vorgetragen, und ihnen 
jederzeit auf das fiirderlichste seine Antwort wissen lassen.

Wenn es noch des Beweises bediirfte, wie Karl allein 
von seinem universal - monarchischen Standpunkte aus die 
deutschen Verhaltnisse ansah und behandelte, hier ware der 
Nachweis gebracht. Was kiimmerten ihn die Leiden und 
Bediirfnisse des deutschen Yolkes!

Das Ergebnis aber solcher Politik konnte nur sein, dafs 
die Zersetzung des deutschen Staatskórpers reifsende Fort- 
schritte machte. Das Mifstrauen, das schon bisher alle Schritte 
gehemmt hatte, wurde jetzt immer allgemeiner und lahmte 
alle und jede That. Die Territorialgewalten wurden die 
immer entscheidendern Faktoren unseres Staatslebens. Ein- 
heitliche Gesichtspunkte sind nicht mehr yorhanden. Ein 
Gliick, dafs wenigstens in einer Reihe yon Staatsgewalten 
eine grofse Aufgabe zu losen war, die Durchfiihrung der 
Reformation.

Dafs aber die eyangelisch Gesinnten jetzt immer ent- 
schiedner yorgingen, erkliirt sich von selbst. Es waren nicht 
blofs die neuen Ideen, die unausgesetzt yorwarts drangten 
und dazu zwangen, in dauernden Gebilden sich zur Er- 
scheinung zu bringen; jetzt kam auch noch eine gleich- 
sam rechtliche Befugnis dazu. Wenn die Gegner ohne Scheu 
allgemeine Reichsbeschlusse mifsachteten, konnten sie eben- 
falls unmóglich sich ferner gebunden erachten. Jene Klausel 
des Speierer Reichstags, jetzt erst mufste sie jene Auslegung
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ganz allgemein erfahren, dafs jede Obrigkeit berechtigt sei, 
nach ihrem Ermessen die religibse Frage zu Ibsen.

Und auch in den andern Dingen hatten die Eyangelischen 
wieder freie Hand. Die Tiirkenfrage z. B. war beschlossen werden 
zugleich1) mit jener Gesandtschaft an den Kaiser. Yerletzten 
die Gegner diesen allgemeinen Reichsbeschlufs, so waren 
auch sie nicht mehr yerpflichtet. Philipp yon Hessen zog 
sofort in ganzer Scharfe diese Konsequenz2). Und politisch 
war er gewifs im Recht, wie es politisch ein Fehler war, 
wenn andre3 *) nicht auf diesen Standpunkt sich stellten. 
Und doch wird man moralisch den letzteren Anerkennung nicht 
yersagen diirfen.

1) So berichten z. B. am 12. August die Frankfurter Gesandten, 
die Stadte seien fest entschlossen, in keine Hilfeleistung gegen die Turken 
zu willigen, ,,es werd dann die Stadte zuvor des heiligen Glaubens halben 
in Frieden gestellt und die Beschwerung der Geistlichen von ihnen ab- 
gewandt“. Ebenso schreibt Johann von Sachsen an Feilitsch ,,weil vorhin 
zu Speier fur gut angesehen worden, das die schickung in Hispanien mit 
und neben der hulff und also eins mit dem andern furgang erraichen 
soll.“ 28. Januar 1527. Weim. Ges.-Archiv.

2) Am 21. Februar 1527 schreibt Philipp an Johann : Aber wir 
bitten, e. 1. wolle solich gelt mit protestation furbehalten, es sei denn, das die 
botschaft in Hispanien furgang habe und auch solich gelt anders nit dann 
widder den Turken gepraucht werde. In gleicher Weise hatte er an 
Pfalz geschrieben: ,,so bedencken wir, das man die Turckenhilf zu 
willigen auch nit schuldig sei, sonderlich so solich hilf nit gegen die 
Turcken, sondern in Ungarn gewendt wirdet.4* Tercia, Februar 1527. 
Orig. Miinchn. Geh. St.-Archiv. Vergleiche auch die spateren Kapitel.

3) Johann von Sachsen scheute einen derartigen oppositionellen
Schritt, (Vergl. seinen Brief an Philipp vom 12. Februar 1527, Beil. X.,) 
so sehr er den Efslinger Beschlufs beklagte. So schreibt er am 16. Januar 
1527 : so ist aus der schickung yn Ysspaniha gar nichtzt worden. Obs 
aber dem abschidt zu Speier gemess kan ich beye myr nicht finden, 
dan myr ist angezeiget, das die fromen geistlichen vetter sollens geyret 
haben, ais woli zcuvormuthen yst, wie woli es myr hertzlichen leidt yst 
des gotlichen wortzs halben. Weymar, mitw. n. felic. mann propria. Orig. 
Marb. St.-Archiv. Vergl. auch Cap. VI.

Auf eyangelischer Seite durchschaute man augenblick- 

10*
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lich die Motiye der Gegner '). Den Geistlichen war es ge- 
gluckt, die Gesandtschaft zu hintertreiben. Der Erfolg war 
deshalb so grofs, weil gerade damals Kaiser und Papst 
mit einer Heftigkeit sich befehdeten, dafs man sogar zu 
óffentlichen Klageschriften gegriffen hatte 1 2). Man sah nun 
voraus, dafs die Gegner nicht „feiern“ und die evangelischen 
1' iirsten und Stadte you neuem anklagen und yerleumden 
wiirden. Um diesen Machinationen entgegenzutreten, dachte 
man daher jetzt eine besondere Botschaft der Eyangelischen 3) 
nach Spanien zu senden und zwar gemeinschaftlich die Fiir- 
sten mit den Stadten. Philipp und Johann4) waren sofort 
dariiber einig. Auch mufste eben jene politische Konstellation, 
durch die den Geistlichen die Gesandtschaft so gefahrlich 
erschienen war, fiir sie ein Grund mehr sein, sie so schnell 
ais móglich5) abzusenden. Die Stadte sondierte Albrecht 
v. Mansfeld6) und zwar wieder durch Yermittlung yon Niirnberg.

1) Virck, Polit. Korr. No. 484. „Die Pfaffheit hat solches zu irem 
vorteil getreulich gefurdert“, schreibt Philipp am 8. Jan. 1527 an Niirnberg.

2) Rankę II, S. 265 ff.
3) Nachdem die Unterlassung der Botschaft zum Vorteil der Pfaffen 

gesehehen, so bedeucht uns nochmals gut, das wir die dem wort gottes 
anhengig mitsamt den stedten fur uns selbst ein botschaft zu keys. Maj. 
schicken. Philipp an Johann, 21. Februar 1527. Marburger Stadt- 
Archiv.“

4) Johann an Philipp: um so notwendiger sei, „dass e. 1. wir und 
andere, so dem gotlichen wort anhengig, mitsamt den stedten fur uns 
selbst zu keys. Maj. eine schickung thun“. 6. Marz 1527. Weim. Ges.- 
Archiv.

b).diweil des Babstes sach mit keys. Maj. nit wohl stebet, damit 
hierin nicht zu lang yerzogen und etwas anders einfalle, das den dingen 
verhmderhch sein mocht. Philipp an Johann, 21. Februar 1527.

6) Am 11. Januar 1527 Niirnberg an Mansfeld: E. g. schreiben, 
elang. die schickung gem. stend botschaft, mit e. gn. anzeigen und 
egern vernumen etc. Ratsbriefbuch Niirnb. Kr.-Archiv. Es scheint, 

v- Mansfeld aus eigner Initiative bei Niirnberg anfrug. 
łuhpp erfuhr dayon erst durch Krefs, Ende Januar 1527 , ais er den 

g eie en \ orschlag am 8. Januar gemacht. Weim. Ges.-Archiv Kopie.
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Dieses antwortete sofort zustimmend l) und iibernahm 
die nachsten Yerhandlungen mit jenen Stadten, auf die man 
yorzugsweise rechnen zu kbnnen hoffen durfte2). Nur an 
„etliche" Stadte wendeto man sich, weil die Sache moglichst 
geheim gehalten werden sollte, damit die Gegner nicht Wind 
bekaniem Umgehend schrieb dann Niirnberg an Augsburg3), in 
gleicher Weise an Nbrdlingen, Ulm, Konstanz, Lindan, Schwa- 
bisch Hall und Frankfurt 4). Auch an Strafsburg 5). Nach- 
dem sie das Scheitern der Reichsgesandtschaft und die Ab- 
sichten der Gegner in scharfer Erfassung der politischen Situation 
dargelegt, erklaren sie es fiir ihre Pflicht ais Obrigkeit, getreu- 
lich fiir ihre Unterthanen zu sorgen, besonders dem Kaiser 
gegeniiber, ihrem natiirlichen Herrn, auf den ihnen auch ein 
„pillich gehorsam aufsehen, sovil nit wider gott ist, zu haben 
gebiihre.“ Man solle deshalb dem Kaiser darlegen, „auf was grund 
ir glauben gestellt ware und zu was schuldigen gehorsam sie 
gegen dem heil. reich und ihrer K. M. naigung triigen", dafs 
sie sich auch auf Grund der gottlichen Schrift und durch 
ein christliches Konzil weisen zu lassen erbótig. Bies 
werde viel Gutes, Gnade gegen die Unterthanen, Handhabung 
und Fdrderung des Eyangeliums bewirken.

1) Eben am 11. Januar. Achten dafur, das dieser e. gn. furschlag 
gantz christlich bedacht und das recht mittel sei etc.

2) begern sie (Niirnberg) andre reichsstett und stend, sovil man der 
gehaben mecht, zu solichem gleieherweisse zu bewegen. Darumb sy auch 
entschlossen sein, furderlich an etliche derselben reichsstedt — im ge- 
heimbd — zuschreiben.

3) Orig. im Augsb. St.-Arch.
4) Nach Niirnberg. Eatsbriefb. Vergl. auch Beilage XI.
5) Vergl. Virck, No. 484.
6) 1. c

Um noch grbfseren Eindruck zu machen, erzahlen sie6), 
dafs ihnen dies auch von etlichen der „Yordersten am kaiser- 
lichen Hofe“ im Interesse der Stadte geraten worden ware. Zu- 
gleich sei ihnen die Yersicherung geworden, dafs auch mehrere 
Kurfursten und Fiirsten, dazu etliche tapfere Stande von 
Stadten und Grafen sich beteiligen wurden.
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Wer mit den Kurfiirsten und Fiirsten in erster Linie 
gemeint, wissen wir. Philipp von Hessen war Feuer und 
Flamme. Um Niirnberg 1) zu treiben, hatte er an Krefs ge- 
schrieben; unermiidlich drangte er aber auch bei Johann2) 
von Sachsen. Denn wenn gleich dieser alle Yoraussetzungen 
Philipps anerkannte und infolgedessen die Gesandtschaft auch 
bei seinen Nachbarn fdrdern wollte3), so war doch wieder 
alles in Frage gestellt, weil er noch immer nicht die Gesandt
schaft endgiiltig beseitigt glaubte und vom Regensburger 
Reichstag giinstigere Beschliisse erwartete4).

1) Am 8. Januar 1527. S. S. 148.
2) Yergl. Beilage X. 21. Februar schreibt Philipp: bedeucht uns 

n o c h m a 1 s gut etc.
3) Am 6. Marz.
4) Vergl. Beilage X. Und doch mufs er in demselben Brief ge- 

stehen, dafs der Reichstag yoraussichtlich gar nicht stattlinden werde! 
Charakterisch ist auch folgende Bemerkung im Briefe vom 6. Marz, er 
wolle bei seinen Nachbarn „handeln, iren willen sambt anteil des kostens 
darzu zugeben. Den wiwol wir neulich mit einem dayon theilen lassen, 
der wol gewilliget, das er in der werbung mitgenannt und eingezogen 
wurd, aber das er sigeln oder zu der uncostung pflegen solt, wusst er 
aus etzlichen ursachen nit zu thun.“

5) Konzept yon Peutingers Hand im Augsb. Stadt-Archiy.

Aber auch Niirnberg stiefs auf Schwierigkeiten. Bereits 
am 24. Januar hatte Augsburg geantwortet5). Da erklarten nun 
die Augsburger, auch nach ihrer Ansicht ware es besser gewesen, 
wenn die yerordnete Botschaft abgegangen ware. Darauf be- 
richteten sie, dafs vor dem Efslinger Tage die Bischófe der 
Mainzer Provinz eine Yersammlung gehabt, so dafs auch sie 
keinen Zweifel hegten, „man habe den Frei- und Reichsstadten 
zu schaden nicht gefeiert“. So viel Gott ihnen Gnade yerleihe, 
seien sie bereit, sein gottlich Wort und Lob zu fbrdern, da- 
neben dem Kaiser „ais ihrem rechten Herrn allen Gehorsam 
zu beweisen, auch zu helfen, raten und bedenken, was dem 
Wort Gottes dienlich und den Reichsstadten zu gute kommen 
móge“.
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Die Antwort Augsburgs war sehr bezeiohnend: stets 
noch hatte es mehr Riicksichten genommen, ais eine andre 
Stadt, angstlich beflissen dem Kaiser ja kein Mifsfallen zu 
erregen. In diesem Kalle scheint es noch besonderen An- 
stofs genommen zu haben1), dafs Kurfiirsten und Fiirsten mit 
ihnen gemeinsam beim Kaiser yorstellig werden wollten. Niirn- 
berg hatte yollkommen Recht, wenn es in seiner Antwort sagt2 3), 
sie kdnnten eine „einiche gewisse antwort auf ihr ansuchen 
nicht erholen“. Sie yersichern, dafs sie Augsburg nie zu 
etwas yerleiten wollten, das ihm irgendwie beschwerlich 
werden konne. Aber sie miifsten wissen, ob Augsburg mit- 
thun wolle. Eine andre Werbung, ais die den Stadten niitz- 
lich und yor Gott, Kaiser und allen Christen zu yerantworten, 
wiirden sie nie bewilligen. Man miisse daher mit „wissen und 
zulassen" aller derer, welche die Schickung bewilligten, iiber 
eine Instruktion sich schliissig machen, ehe die Botschaft 
abgehe. Daraufhin erklarte Augsburg seine Zustimmung8). Sie 
wollten seiner Zeit ihre Gesandten schicken, wollten sichs 
auch gefallen lassen, wenn neben den Reichsstadten auch 
andre Stande yon Kurfiirsten, Fiirsten etc. sich beteiligten.

1) Wenigstens betont es am 6., Februar 1527 sein Einverstandnis 
mit der Teilnahme anderer Fiirsten ganz besonders.

2) Vom 30. Januar 1527. Original im Augsburger Stadt-Archiv.
3) Am 6. Februar. Konzept von Peutingers Hand im Augsburger 

Stadt-Archiv.
4) Vergl, Beilage XI.

Die Antwort der iibrigen Stadte kennen wir nicht; sie 
miissen aber grdfstenteils zustimmend ausgefallen sein4); 
nur wiinschten sie, wie Niirnberg an Mansfeld schreibt, zu- 
yor die Namen aller der Reichsstande zu wissen, die sich an 
der Gesandtschaft beteiligen wiirden, ferner Ernennung einer 
Malstatt zur Aufsetzung der Instruktion, Wahl der Bot- 
schafter u. s. f. Natiirlich aber hatten auch die daselbst 
gefafsten Beschliisse nur „unyorgreiflich“ sein diirfen.
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Inzwischeu sollte Mansfeld ') noch weitere Fiirsten und 
Grafen zu gewinnen suchen. Die Instruktion wollten Sachsen 
und Hessen aufsetzen, die dann Albrecht von Mansfeld an 
Nurnberg zu ubermitteln hatte1 2). Niirnberg sollte sie darauf 
an die Stadte, die sich einverstanden erkliirt, weiter be- 
fbrdern; ihre Buckaufserung dann wieder an Albrecht von 
Mansfeld gelangen lassen. Und in dieser Weise ware es 
wohl fortgegangen. Man hatte noch ungezahlte Briefe hin- 
iiber- und heriibergeschrieben und am Ende ware doch nichts 
zustande gekommen.

1) Vergl. Beilage XI. Wie hier Nurnberg wiinschte, schickte Mans
feld die Namen der Stande, auf die er rechnete. Aber mit solcher Vor- 
sicht wurde die ganze Angelegenheit behandelt, dafs Nurnberg die 
„namen, in e. g. eingelegten Zettel verzeichnet“, bei sich „noch der 
Zeit uneroffnet“ behielt. Nurnberg an Mansfeld, 8. April.

2) E. gn. itzo ges. schreiben — vernumen und lassen uns unserteils 
gefallen, das die instruction — in schriften verfafst und uns uberschickt 
werde. Alsdann wollen wir die unsern freunden — ubersenden und 
darauf ir ferner gemut und meynung vernemen und e. g. alsdan solichs 
nit yerhalten. 8. April 1527. Nurnberg an Mansfeld. Nurnberg. Kr.- 
Archiy.

3) Yergl. das folg. Kap. Im Sommer des Jahres 1527 sucht Philipp 
auch Kurfurst Ludwig zu gewinnen. Die Yerhandlungen werden dann 
fortgefuhrt, ohne jedoch irgendwie yorwarts zu kommen , bis die Pack- 
schen Handel auch sie unterbrechen.

Abermals hatte die gesuchte Yerbindung zwischen Fiir- 
eten und Stadten nicht standgehalten. Die Gesandtschaft 
war bei dieser Bedachtigkeit und Furchtsamkeit, dieser Klein- 
lichkeit und gegenseitigem Mifstrauen von yornherein ein 
yerfehltes Unternehmen. Sie spielt zwar yerschiedentlich 
in den folgenden Yerhandlungen noch ihre Rolle 3), aber in 
"Wahrheit hat sie schon jetzt ihr Ende erreicht. Nicht 
zum wenigsten durch das Scheitern der andern parallel da- 
mit herlaufenden Unterhandlungen Johanns und Philipps 
mit den grbfsern evangelischen Stadten Nurnberg, Strafs- 
burg, Augsburg, Ulm und Frankfurt iiber ein Biindnis, von 
denen gleich naęhher die Bede sein wird. Wie konnte man 
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auch mit rechtem Ernst fiir diese erangelische Sonderbot- 
schaft sich bemiihen, wenn man noch immer die Hoffnung 
nicht aufgegeben hatte, auf dem demnachst zusammentretenden 
Reichstag zu Regensburg einen giinstigen Beschlufs in betreff 
der Reichsgesandtschaft zu erzielen.

Dafs letztere Hoffnung sich ais eitel erwies, war eigent- 
lich nach den Erfahrungen des Efslinger Tages selbstyer- 
standlich. Zuyor miissen wir jedoch eine andre Angolegen- 
heit in Betracht ziehen, die ebenfalls in Regensburg zu Grabę 
getragen wurde.

V.

Hessisch-sachsische Bundnisverhandlungen mit den 
Stadten.

Frankfurter Tag.
Wir erinnern uns jener Antrage, die Johann von Sachsen 

und Philipp von Hessen in den kritischen Tagen des 
August zu Speier den drei Stadten Augsburg, Niirnberg und 
Strafsburg iiber ein evangelisches Biindnis gemacht hatten1). 
Auch Ulm und Frankfurt waren dann noch in das Geheim- 
nis gezogen worden. So bedenklich die Lagę damals war, 
die Stadte hatten doch nur mit grofser Reserve die An- 
erbietungen aufgenommen. Am geneigtesten, sich den 
Fiirsten zu nahern, hatten sich Strafsburg und Niirnberg 
gezeigt, wahrend die iibrigen sich sehr viel zuruckhaltender 
stellten. Schliefslich aber war man doch insoweit den 
Wiinschen jener Fiirsten entgegengekommen, dafs man fiir 
kiinftige Fastenmesse zu Frankfurt eine Zusammenkunft ver- 
abredete, wo man weiter rerhandeln wollte 2). Das besagte 

1) Vergl. oben S. 102 ff.
2) Inzwischen erschien das Programm des Weimar. Gymnasiums 

dessen wissensehaftliche Beilage, unter dem Titel: Die Stadte und das 
Biindnis der eyangelischen Fiirsten 1526 und 1527 von Hans Virck, mit 
demselben Gegenstand sich beschaftigt.
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nun freilich wenig genug, denn alles *) sollte nur „unyor- 
griffenlich und auf hinter sich bringen“ daselbst beraten 
werden. Immerhin war man einen Schritt weitergekommen, 
die Stadte hatten doch ihren fruheren Standpunkt des eiu- 
fachen Ablehnens verlassen. Half die Gunst der Umstande, 
so konnten die Fiirsten wohl hoffen, ihr Ziel zu erreichen.

Aber so zweifelhaft war doch schliefslich alles geblieben, 
dafs die Stadte bis Weihnachten in Frankfurt bei Biirger- 
meister Holtzhausen nur erst iiberhaupt sich erklaren sollten, 
ob sie oder welche von ihnen an der Beratung zur Fasten- 
messe teilnehmen wollten1 2 3).

1) Vergl. den Brief Niirnbergs an Holtzhausen vom 1. Dezember 
1526. S. folg. Anm.

2) Nachdem — zu Speier -— am letzten der abschied genomen 
ist, das dieselben stett zwischen und Weihnachten antwort geben und 
euch gein Frankfurt zuschreiben sollen, ob sie oder welche aus inen 
eines verstands oder vereinigung halb, doch unvorgrifflich zu reden und 
zu handeln, ire botschaft — daselbst zu Frankfurt haben wollen oder 
nit etc. Niirnberg an Holtzhausen, 1. Dez. Aus Ratsbriefb. Niirnberg. 
Kr.-Ar.

3) Am 1. Dezember wendet es sich in dieser Angelegenheit an 
Holtzhausen.

4) und das ir auch daneben im geheim berichten wollet, wes ein
rat zu Frankfurt des zu oder abschreibens halb solcher handlung ge-
synnt seyen.

Ais Weihnachten heranriickt, ist N&rnberg abermals am 
eifrigsten8). Die Sache sollte móglichst geheim gehalten werden, 
daher war speziell Haman von Holtzhausen in Frankfurt ais 
derjenige bestimmt worden, an den die Schreiben der ge- 
nannten Stadte zu gelangen hatten. Da Holtzhausen damals 
aber gerade Beisitzer am Kaiserlichen Regiment war, yergafs 
Nurnberg nicht, am 1. Dezember yorher bei ihm anzufragen, 
ob er zu Weihnachten wieder nach Frankfurt zuriickgekehrt 
oder wen sonst er zu seinem Yertreter ernannt hatte.

Gern hatte Niirnberg bei dieser Gelegenheit auch er- 
fahren4 * *), was der Rat von Frankfurt beschlossen, ob er ab- 
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oderzuBchreiben werde. Holtzhausens Antwort kennen wir nicht. 
Sicher aber ist wohl, dafs Frankfurt1) darauf eine bestimmte 
Antwort nicht gegeben hat. Am liebsten hatte es den Fiirsten 
abgeschrieben 2), doch scheute es sich, bestimmt sich aus- 
zusprechen, ehe es nicht die Absichten der iibrigen Stadte 
kannte.

1) Ergiebt sich aus dem Folgenden.
2) Vergl. Virck, Polit. Korr. Nr. 487.
3) Yergl. ihr Schreiben vom 8. Dezember 1526. Beilage XII.

In Speier hatte man wohl daran gedacht, zuvor noch 
eine besondere Zusammenkunft der Stadte zu veranstalten, 
um gemeinsame Beschliisse in dieser Angelegenheit zu fassen. 
Davon hort man jetzt nichts. Man traute sich augenscheinlich 
nicht recht. Selbst Niirnberg war noch zu keinem festen Ent- 
schlufs gekommen. Deshalb hatte es in ahnlicher Weise 
wie bei Frankfurt auch bei Ulm angefragt.

Die Ulmer gestehen in ihrer Antwort offen ein, man 
habe sich andrer Geschafte wegen bisher noch nicht mit 
dieser Frage befafst gehabt3). Auf Niirnbergs Erinnerung 
hatten sie dariiber beraten, kbnnten aber zu keinem Ent- 
schlufs kommen. Es sei ihnen gleich unthunlich, das An- 
erbieten der Fiirsten anzunehmen oder auszuschlagen. Eines- 
teils kbnnten Falle eintreten, dafs man froh sein wiirde, wenn 
man die Sache nicht in den Wind geschlagen. Andrerseits 
hatten sie neben andern Ungelegenheiten die Befiirchtung, 
jene Fiirsten seien ihnen zu entfernt gesessen, so dafs sie 
im Ernstfall wenig oder nichts helfen kbnnten. Bei dem 
besonderen Yertrauen, das sie zu Niirnberg hatten, baten 
sie um ihre Ansicht, was sie zu thun gedachten.

Wenn hiebei Ulm auch ais Grund, weshalb etwa eine 
Entscheidung hinauszuziehen sei, die Botschaft nach Spanien 
angefiihrt hatte, so war gerade um diese Zeit ihr Schicksal 
in Efslingen entschieden worden. Die Laufte, sagen da- 
her die Nurnberger in ihrer Antwort, seien derart, dafs man, 
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■was vor die Thiir kommt, nicht von sich schlagen diirfe, 
was man hernach gern von weit her holte l).

1) In ihrer Antwort an Ulm vom 31. Dezember. Niirnb. Ratsbrief- 
buch. Niirnb. Kr.-Archiy. Es ereugen sich auch die leufft eigentlich 
solher gestalt, das so fur die thiire kumbt, nit von sich zuschlahen, 
welches man hynaeh gern weyt holte.

2) das neulicher tag aus Strasburg ein schrift hieher gelangt, schreibt 
Nurnberg am 31. Dezember.

3) Vergl. die folg. S., auch Polit. Korresp. Nr. 488. 490.
4) Aber die sachen konnen dennoch wol in einem unyergriffenlichen 

anhang behalten werden, Nurnberg an Ulm, 31. Dezember.
5) Dem (der Strafsb. Meinung) gemess gedencken wir uns auch zu 

halten — Niirnberg an Ulm, 31. Dez.
6) ais e. w. von unserm bundesrathe, der kurzlich zu Ulm wurdet 

ankumen und daneben, wie wir den dingen nachgedacht, yernemen 
wurdet — 31. Dezember.

7) Vom 15. Januar 1527. Yergl. Beilage XIII.
8) Yergl. seine Haltung am Speierer Reichstag.

Inzwischen war auch yon Strafsburg2) ein Brief in 
Nurnberg eingetroffen. Strafsburg, wie Nurnberg, stets viel 
bestimmter ais die andern Stadte, hatte beschlossen, Gesandte 
nach Frankfurt zu schicken. Natiirlich behielten sie sich 
alle weitern Beschliisse vor 3). Das aber entsprach auch 
den Absichten Nurnbergs4). Man beschlofs also, in gleicher 
"Weise wie Strafsburg yorzugehen5). Den Ulmern sollte von 
dieser Entscheidung durch ihren Bundesbeyollmachtigten — 
es war um eben diese Zeit ein schwabischer Bundestag zu 
Ulm — Mitteilung gemacht werden6).

Das Resultat ihrer Besprechungen war, dafs die Niirnberger 
Gesandten zum schwabischen Bundestag Krefs und.Volkamer ge- 
meinsam mit dem Biirgermeister und den fiinf Geheimenraten von 
Ulm ein Schreiben an Augsburg7) abgehen liefsen. Dieses hatte 
bisher in besagter Angelegenheit noch nichts von sich yerlauten 
lassen. Bei seiner bisherigen angstlichen und zweideutigen 
Politik8) mufste sein jetziges Schweigen bedenklich genug er- 
scheinen, um einen solchen gemeinsamen Schritt zu gebieten. 
Dafs aber auch Ulm, trotz seiner soeben ausgesprochenen Zweifel
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und. Unentschied.enh.eit, hei diesem Yorgehen sich nicht aus- 
schlofs, zeigt, wie das entschiedenere Niirnberg Ulm mit 
fortrifs. In besagtem Briefe erklaren sie sich nun bereit, ihre 
Gesandten nach Frankfurt zu schicken und mit den Fiirsten 
von den Dingen, „doch unbeschliefslich, unyergriffenlich, on 
einig annemen, sondern allein auf hinder sich bringen zu 
reden“'), wie dasselbe auch Strafsburg thun wolle. Um noch 
mehr, ais schon durch diese Klausel geschehen war, Augs- 
burgs Angstlichkeit zu schonen, fiigen sie hinzu1 2), man 
wiirde wohl schwerlich der Fiirsten Yorschlag annehmen, 
doch diirfte es nicht schaden, bei jetzigen „leuffen“ die 
Ungnade der beiden Fiirsten zu yerhiiten. Ware Augsburg 
unter diesen Bedingungen bereit mitzuthun, so machten sie 
den Yorschlag, ihre Abgesandten zuvor in Ulm zusammen- 
treten zu lassen, um sich einer einmiitigen Antwort zu yer- 
gleichen. Doch leide die Sache keinen Aufschub.

1) Damit trafen sie genau die Meinung des Niirnberger Rates. Denn 
dieser schrieb am 25. Januar an seine Gesandten: Wir kónnen nit be- 
dencken, das durch die gesandten zu Frankfurt was anders konne ge- 
handelt werden, dann von mitteln, wie man sich in verstentnus des 
Churf. und Fursten von Sachsen und Hessen thun solt, unvergriffenlich 
zu horen und solichs auf hinter sich pringen anzunemen.

2) Vergl. Beilage XIII.
3) Am 17. Januar 1527. Konzept von Peutingers Hand im Augsb. 

St.-Archiv.
4) wiwol uns die sache ganz entlegen ist.
5) gleich ais wir diesen brief (vom 17. Jan, vergl. oben) an euch

gefertigt haben, ist uns ein brief von Kressen etc. zukomen — Konzept 
im Augsb. Stadt-Archiv.

Ehe dieser Brief nach Augsburg kam, hatte Peutinger 
an den Augsburger Abgeordneten zum Bundestag, Ulrich 
Arzt, geschrieben3), er solle doch bei Krefs und Neithart, dem 
Stadtehauptmann, zu erfahren suchen, was sie fur Antwort 
nach Frankfurt gelangen lassen wollten, speziell mit was 
fiir Griinden sie ihre eyentuelle Ablehnung motiyierten. 
Augsburg sei die Sache „ganz entlegen" 4 5). Noch war dieses 
Schreiben nicht abgegangen6), da traf jene Anfrage yon 
Krefs und den andern in Augsburg ein. In einer Nach- 
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schrift erklart sich Peutinger mit den hier gemachten Vor- 
schlagen einyerstanden. Man sieht also, wie nichtssagend 
eigentlich jene Zusage war, die Nurnberg und Ulm den 
Fiirsten geben wollten. Ulrich Arzt solle, hiefs es, deshalb 
mit jenen beiden andern Stadten sich uber die Fassung des 
Schreibens nach Frankfurt yerstandigen.

Allein selbst zwischen diesen durch Interessengemein- 
schaft und Geschichte so eng yerbundenen Gemeinwesen 
waren derartige Gegensiitze , dafs eine Einigung nur schwer 
zu erzielen war1). In Nurnberg und Ulm scheint man 
uberhaupt2) auf Augsburg schlecht zu sprechen gewesen zu 
sein und gewifs mit Recht, wie die Yerhaudlungen hier 
abermals beweisen. Am 20. Januar3) traten zwar Krefs und 
Ulrich Arzt zusammen, aber zu einer Yerstandigung kam 
man nicht4). Krefs erklarte plótzlich geradezu, keinen 
Befehl 5) yon Nurnberg zu haben; er hatte deshalb alles 
dem Ratę zugeschoben und diesem den Yorschlag gemacht, 
einen Niirnberger Kaufmann, der ohnehin die Frankfurter 
Messe besuchen werde, zum Beyollmachtigten zu ernennen.

1) Dann ich vil lieber mit einem wilden wolff dan mit dem 
Besserer reden wollt“, schreibt Ulr. Arzt an Augsburg am 19. Jan. Orig. 
Augsb. St.-Archiv.

2) So sehon auf dem Reichstag von Speier.
3) Also seind sie beraitig worden, sontags frue davon zu handeln.
4) Daruber berichtet Ulr. Arzt am 21. Januar. Original im Augsb. 

St.-Arehiv.
5) Dies Verhalten von Krefs erklart sich leicht aus der zweideutigen 

llaltung Augsburgs und seines Bundesrats Arzt. Denn dieser letztere 
war so ungeniigend instruiert — er wufste von der ganzen friiheren 
Speierer Verhandlung niehts — dafs er nach Augsburg schrieb, er finde 
in ihrem Brief nicht, „was er mit inen handeln soli. So die frag an 
mich kommt, so sitz ich ais ein guter man und wais niehts davon zu 
reden.“ Ulr. Arzt trat deshalb noch zuriickhaltender auf, ais er es sonst 
sehon gethan hatte. Da moehte aber auch Kress vorziehen, weitere Ver- 
handlungen ruhen zu lassen.

In diesem Sinne schrieb denn auch Nurnberg am 25. Januar 
1527 an Holtzhausen nachFrankfurt, siewollten zur festgesetzten
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Zeit einen ihrer Ratsfreunde, der so wie so die Messe1) besuche, 
ais Abgesandten schicken, um wegen des Yerstandnisses mit 
Sachsen und Hessen neben den andern Stadten, „doch unvor- 
griffenlich und auff hinder sich bringen," zu reden2). Yon 
einem gemeinsamen Auftreten, wobei wieder Strafsburg3) nicht 
eingeladen war, war also nicht mehr die Rede. Aufserdem 
schrieb 4 5) zunachst nur Strafsburg zu. Holtzhausen fragte da- 
her bei diesen beiden Stadten8) an, ob er auch fiir den 
Fali, dafs Strafsburg und Niirnberg mit ihrer Zustimmung 
allein blieben, davon den Fiirsten Mitteilung machen solle. 
Strafsburg erklarte sich6), falls Niirnberg einverstanden sei, be- 
reit. UndNiirnberg7) blieb fest. Ulms8) beistimmendeErklarung 
folgte nach. Augsburg hiillte sich in Schweigen. Spater 9) 

1) der one das gemelte Frankf. fastenmess bei euch aus seiner not- 
turft besuchen wirdet, — Niirnberg an Holtzhausen. Abschrift im Augsb. 
St.-Archiv. — Diese spate Erklarung sei „aus keiner geverd, sondern 
aus einem versehen der cantzlei“ geschehen, entschuldigt sich Niirnberg.

2) Der Niirnberger Abgesandte war Pfintzing. Er hatte zugleich — 
oder war dies bios Schein, um jedem Yerdacht zuvorzukommen, — den 
Auftrag, 2000 fi., die Ludwig von der Pfalz an Niirnberg schuldete, in 
Empfang zu nehmen. Niirnberg an Ludwig. 30. Marz. Niirnb. Kr.-Arch.

3) Vergl. oben S. 157.
4) Virck, Pol. Korr. No. 487.
5) Vergl. Virck, No. 487.
6) Virck, No. 488.
7) Yergl. Beilage XIV.
8) Am 16. Marz 1527 schreibt Frankfurt an Augsburg: „wie dan 

die von Strasburg, Nurnberg und Ulm gethan “ Augsb. St.-Archiv. Am 
28. Februar in derselben Weise an Philipp. S. Beil. XV. Ulm hatte 
nach einem Befehl Niirnbergs vom 25. Januar die Abschrift des Niirn
berger Schreibens an Holtzhausen erhalten.

9) Am 7. Februar 1527 „ob derselb tag und wann der bey e. F. 
angesetzt seye“. Wegen Krankheit des Boten traf der Brief erst spater 
in Frankfurt ein. Frankf. St.-Arch. Frankfurt antwortet am 16. Marz. 
Man ersieht aber auch aus der Thatsache, dafs Augsburg sich erst er- 
kundigen mufste, wie vollstandig im Unklaren es von den iibrigen Stadten 
gehalten worden war. Urspriinglich hatte Krefs nach Befehl vom 25. Januar 
auch Augsburg von Niirnbergs Schreiben nach Frankfurt in Kenntnis 
setzen sollen, unterliefs es aber wohl wegen der Zweideutigkeit Augsburgs. 
Spater mufs aber Augsburg benachrichtigt worden sein, denn die Abschrift 
des Niirnberger Briefes befindet sich im dortigen Archive.
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erkundigte es sich bei Frankfurt, ob und wann die Tagsatzung 
stattfinden werde. Ein zustimmender Entschlufs Frankfurts*) 
war natiirlich erst recht nicht zu erwarten.

Schon der bisherige Verlauf dieser Angelegenheit lafst 
erraten, was ihr Ende sein mufste. Warmes Interesse fiir 
das Biindnis mit den Fiirsten hatte keine Stadt gezeigt, selbst 
Niirnberg nicht. Das liefs sich am Ende noch begreifen. 
Denn der Gegensatz gegen die immer miichtiger um sich 
greifende Fiirstenmacht war und blieb yorhanden. Die alte 
historische Gemeinschaft der Stadte preiszugeben, konnte fort 
und fort Bedenken erregen. Aber das Beschamende ist, dafs 
selbst nicht einmal die Stadte zu einander Vertrauen hatten. 
Strafsburg erscheint wiederum isoliert. Die beabsichtigte Vor- 
yersammlung, um gemeinsame Stellung zu dem Antrage der 
Fiirsten zu nehmen, sollte nur zwischen Niirnberg, Ulm und 
Augsburg stattfinden. Aber selbst hier macht Eifersucht und 
Mifstrauen alle Gemeinsamkeit zu Schanden. Niirnberg tritt 
emport zuriick, um selbstandig yorzugehen. Ulm folgt wider- 
strebend, Augsburg steht mifstrauisch zur Seite. So stand es 
um die Eintracht der mafsgebenden Reichsstadte 1

Es mufs auffallen, dafs auch die Fiirsten nicht ernst- 
licher sich um diesen Frankfurter Tag bemiihten. Weih- 
nachten war yoriiber, yon Frankfurt war keine Nachricht 
eingetroffen1 2), gleichwohl trieb man nicht. Erst auf einen 
Brief yon Krefs hin fragte Mitte Februar Philipp bei Holtz- 
hausen an3). Dessen Antwort4) kennen wir: Niirnberg, Strafs
burg und Ulm hatten zugeschrieben.

1) Vergl. die Verhandlungen des Frankfurter Tages !
2) Am 4. Februar fragt ja Holzhausen erst bei Strafsburg u. Niirn- 

berg an, ob er ihre Zustimmung auch wirklich an die beiden Fiirsten 
iibermitteln solle.

3) Wir haben auch auf des Kressen weiter anzeig Holtzhausen zu 
Frankfurt geschrieben, das er uns der stedte gemute und meynung zu 
erkennen gebe. Philipp an Johann, 21. Februar 1527.

4) 28. Februar 1527. Beilage XV.

Darauf trafen auch die Fiirsten ihre Mafsnahmen. Wie 
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hoffnungslos die Zusammenkunft sein wiirde, ahnten sie 
nicht1), um so weniger ais Krefs an Philipp von Hessen 
geschrieben hatte, dafs Niirnberg geneigt sei, die Sache 
mit „hóchstem fleiss“ zu fordern. Aber ein wahrer Un- 
gliicksstern waltete iiber diesen Bestrebungen. Denn Sachsen 
bat plotzlich Philipp, seinen Gesandten auch fiir ihn, in Johanns 
Namen, nach Frankfurt abzufertigen2). Philipp war sehr wenig 
von dieser neuen Storung erbaut. Er hatte, schrieb er an 
Johann3), sehr wohl leiden mogen, dafs auch ein siichsischer 
Rat „umb ansehens der sachen notturft und furderung willen11 
in Frankfurt erschienen ware. Doch sei er damit, weil es 
nicht hatte sein kónnen, auch zufrieden4). Die Erklarung 
Johanns5 * * * *), nur darum von einer besonderen Botschaft abgesehen 
zu haben, weil er keinen Rat mehr zur Yerfiigung gehabt, 
geniigte ihm, und so wollen auch wir, trotz berechtigter 
Zweifel, uns bei dieser Erklarung beruhigen. Yielleicht war 
es Philipp nicht einmal ganz unlieb, dafs Sachsen in Frank
furt nicht mit vertreten war. Um so ungestórter konnte er 
seine Piane durchzusetzen hoffen. Denn ihm war es mit der 
Yerbiudung mit den Stadten heiliger Ernst. Sehon die Wahl 
des Botschafters, des altbewahrten Schrautenbach, beweist 
dies. Auch der Entwurf des Biindnisvertrags zeugt dafiir. So- 
viel an Philipp lag, bat er nichts yersaumt, die Sache zu einem 
gliicklichen Abschlufs zu bringen.

1) Es sei bemerkt, dafs auffallender Weise Holtzhausen nicht auch 
gemeldet hatte, dafs die Yertreter der Stadte nur Kaufherrn, die „so wie 
so die Messe besuchten11, waren. Vergl. Beilage XV.

2) „E. 1. schreiben, darein sie uns zuschreiben, das wir yon e. 1. und 
unsernt wegen mit den stedten handeln solten, haben wir empfangen,11 
schreibt Philipp am 11. April 1527 an Johann. Konzept im Marburger 
St.-Arch..

3) Am 11. April. Und hetten sere woli mugen leiden, so es in e. 1. 
gelegenheit gewest, das derselbe rethe etc.

4) Wo es nu nit hat sein konen, so seint wir des auch also zufriden.
5) und das wir zu der handlung mit den steten nymands yerordent,

ist allein aus dem yerplieben, das wir unsere rethe dazumalh den merem
teill in andern gesehefften yorsehickt gehabt. Johann an Philipp (zu S'
1. handen) am 24. April. Org. Marb. St.-Archiv.

XIV. 11
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Da Philipp durch Holtzhausen1) soweit von den Intentionen 
der Stadte unterrichtet worden war, dafs sie zwar Gesandte 
schicken wiirden, die Yorschlage der Fursten zu yernehmen, 
jedoch nur „auf hinter sich bringen“, so war von vorn- 
herein klar, dafs eigentliche Yerhandlungen in Frankfurt nicht 
stattfinden wiirden. Solche waren einfach durch besagte Klausel 
von yornherein ausgeschlossen. Es konnte also nur darauf 
ankommen, Yorschlage zu unterbreiten, die dem Schutze 
des Evangeliums und den Interessen der fiirstlichen Yer- 
biindeten entsprechend, zugleich den Stadten annehmbar 
erscheinen wiirden. Zu diesem Zwecke legte Philipp durch 
Schrautenbach mehrere Fassungen eincs Biindnisses vor, die 
darum noch ganz besondere Teilnahme erwecken, weil sie 
recht eigentlich sein Werk sind2). Sie gestatten eben 
deshalb einen Einblick in seine Absichten, wie ein solcher 
sonst nicht leicht zu gewinnen ist.

1) Vergl. Beilage XVI und den Brief Holtzhausens an Philipp, 
28. Febr. 1527. Beilage XV.

2) Weil Johann von Sachsen ihm alles iiberlassen hatte.
3) Vergl. Virck, No. 492. Genau entsprechend habe ich im Augsb. 

St.-Archiv diese Vorschlage Philipps gefunden, ebenso die ersten einlei- 
tenden Satze „in der handlung“ etc., wie sie bei Virck No. 492 stehen. 
Aus Beilage XVI erklart sich diese wortliche Ubereinstimmung, weil 
„die yon stetten die meinung und abschid von wort zu wort haben in 
dise schrift pracht und gleichmessig ein teyll yon dem andern abgeschri- 
ben.“ In Abschrift (oder Konzept ?) finden sich die Propositionen Philipps 
im Marb. St.-Archiv. Natiirlich mufs es darin , wie Virck S. 281 richtig 
erkannt, 4000 statt 400 heifsen. Dessen Zusatze freilich lassen sich mit 
Ausnahme des einen „mit1* aus den Abschriften nicht erharten.

Der erste Yorschlag besagt3), man solle, so es not thun 
wiirde, gegenseitig Leib, Gut, Land und Leute getreulich zu 
einander setzen. Dies war die Form, in der man sich zu 
Gotha, spater zu Magdeburg yerbiindet hatte. Begreiflicher- 
weise proponiert Philipp zuerst gerade diese Yertrags- 
bestimmung.

In dieser Allgemeinheit und Unbestimmtheit geniigte 
ihm aber gewifs die Yerbindung nicht mehr. Daher lautet
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sein zweites Anerbieten, man solle sich zu einer gegen- 
seitigen festen Hilfeleistung verpflichten in der Weise, dafs 
die beiden Fiirsten den Stadten mit 1300 Reitern, umgekehrt 
diese den Fiirsten mit 4000 Knechten zu Hilfe kamen. 
Eventuell ist Phihpp auch bereit, sich mit 3000 Knechten zu 
begniigen, wogegen die Fiirsten 1000 Reiter schicken wiirden. 
Ein Reiter wird also durchweg drei Fufssoldaten gleichgesetzt. 
Konnten diese Truppen aus „Sorgfaltigkeit der Zeit“ nicht 
geschickt werden, so diirfte dafiir der entsprechende Ersatz 
in Geld bezahlt werden 1). Man sieht, wie grofses Gewicht 
Philipp gerade auf diese Art der gegenseitigen, vertrags- 
mafsig genau festgesetzten, Verpflichtung legt. Um in 
jeder Weise die Annahme den Stadten zu erleichtern, 
ist er sogar bereit, die urspriinglich gewiinschte und not- 
wendig erachtete Hohe der Leistung so viel ais irgend 
móglich zu ermafsigen. Ihre Umsetzung in Geldbeitrage 
entspricht derselben Tendenz. Denn die reichen Stadte waren 
gewifs sehr viel leichter zu einer solchen Unterstiitzung in 
Geld zu gewinnen. Zugleich entkraftete er dadurch die Be- 
denken, die gewifs erhoben worden waren — und, wie wir 
sahen2), bereits von Ulm Niirnberg gegeniiber geltend 
gemacht worden waren — dafs das Biindnis zu geringen 
Wert hatte, weil die Bundesgenossen zu entfernt von ein- 
ander safsen. Durfte die Beisteuer, die jedes Mitglied zu 
leisten hatte, in Geld erlegt werden, so waren solche Erwa- 
gungen hinfallig.

1) Entsprechende Bestimmungen verlangte Philipp kurz vorher bei 
seinen Yerhandlungen mit Albrecht von PreuTsen.

2) Vergl. oben S. 155.
3) Der betreffende Passus (Yirck, No. 492 zu vergl.) lautet: „wolten 

aber beide teil die verstentnusz und buntnusz dermossen haben, das, wo

Schliefslich erklart Philipp, die Fursten waren auch ein- 
verstanden, wenn das Biindnis mit der Bestimmung abge- 
schlossen wiirde, dafs in jedem Falle, wo der eine Teil 
gegen den andern rechtsbegriindete Anspriiche oder Be- 
sehwerden habe, eine Yereinbarung angestrebt werden solle3).

11*
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Was fiir eine Tragweite hatte aber ein solches Biindnis 
zwischen den beiden Fiirsten und den Stadten, mochte nun 
die eine oder andere Form angenommen werden ? Geschlossen

ier einer teil des andern zu recht mechtig weren, das sie alsdan in allen 
sachen getreulich zu einander setzen, das wolten die zween auch an- 
nemen,“ — Zunachst sieht es so aus, ais wenn Philipp damit eine neue 
Vorlage eines Biindnisses unterbreite. Bei genauerer Priifung aber lafst 
sich diese Auffassung, denke ich, nicht halten. So kurz und allgemein 
die Vorlage gehalten ist, der Grundrifs, wenn ich so sagen darf, ist 
doch stets deutlich erkennbar. Man vergegenwartige sich die Situation. 
Es sind zwei, noch vdllig geschiedene Parteien, auf der einen Seite die 
beiden Fiirsten, auf der andern die Stadte. Erstere legen eine Reihe 
von Antragen vor, iiber dereń Annahme die Letzteren sich erklaren 
sollen. Klar und bestimmt werden demgemafs in den drei ersten Pro- 
positionen diese beiden Parteien auseinander gehalten. Es heifst: „das 
eyn teill dem andern4* oder „das die zween den andern** etc. Ware in 
yorliegendem Passus eine entsprechende vierte Vorlage zu sehen, so hatte 
Philipp folgerichtig sagen miissen, „woltę aber der eyne teil (= die 
Stadte) das buntnus dermassen haben etc., das wolten die Fursten (= der 
andre teil) auch annemen**. Auch ware es nicht ganz logisch gewesen, 
zu sagen, der eine Teil wolle es auch annehmen, wenn bei de Teile 
wiinschten. Wie scharf Philipp die beiden Parteien auseinander halt, 
zeigt die Fortsetzung des Aktenstuckes, wonach in Regensburg „ein teyll 
das andere verstendigen“ soli. Fortfahren „und so bede teil sich im 
selbigen verglichen*‘ durfte er, weil nach Annahme des Biindnisses nicht 
mehr zwei Parteien vorhanden waren. Deshalb meine ich auch, die 
Worte „wolten aber bede teil die bundnus dermassen haben**, sind, etwa 
entsprechend dem spateren „und so sich bede teil verglichen“ dahin zu ver- 
stehen: wenn beide Teile das Biindnis auf der vorgelegten Grundlage an
genommen, dann waren die Fiirsten auch einyerstanden, dafs etc. „Wohe 
ir einer teyl** etc. ware also keine neue Vorlage eines Biindnisses, sondern 
nur eine erganzende Bestimmung zum acceptierten Biindnis.

Was heifst nun aber „eines andern zu recht machtig sein?“ Ich 
Yerweise auf Schmeller, Bayer. Wbrterbuch, 2. Auflage. I, S. 1564. 
„Eines Andern zu Recht machtig sein**, das, was er thut, verant- 
worten. (?) Belege: Krenner, Bayerische Landtagsverhandlungen in den 
Jahren 1429—1513. S. 107. Vereinigung der bayerischen und oberpfal- 
zischen Landesfiirsten zur Erhaltung des Landfriedens. 1444. „Es sollen 
auch Ritter, Knecht noch anders niemand in unsern landen keinen knecht, 
es sei zu Ross oder Fuss aufnehmen noch halten, er wisse dann davon 
zu antworten, und seye dessen zu Recht machtig, ob er darum angelangt 
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sollte es werden ais „yerstandnusz und einung das heilig 
evangelium und das wort gots, und was demselbigen anłiangt, 
betreffend" So allgemein diese Fassung ist, man wird sie 
unbedenklich nach Mafsgabe des Gotha-Torgauer und Magde- 
burger Biindnisses erganzen diirfen. Man ware also zur 
Hilfeleistung yerpflichtet gewesen, sobald einer der yertrag- 
schliefsenden Stande „yon wegen des gbttlichen Worts und

wurde, ungefehrlich.“ Krenner hat selbst seine Auffassung mit einem 
Fragezeichen versehen, und in der That seheinen mir seine Belegstellen 
seine Ansicht nicht ganz zu bestatigen. Vielmehr stimmen sie, denke 
ich, mit dem iiberein, was in Grimms Wbrterbuch, Bd. VI., Spalte 1410 
sich findet. Damach hiefse also ,,eines andern zu recht machtig seinu 
so viel ais „von Rechts wegen Gewalt iiber einen Andern haben“, „rechts- 
begriindete Anspriiche und Beschwerden gegen den Andern haben“. Uber 
allen Zweifel erhaben ist damit freilich unsere Stelle noch nicht. Denn 
was will sie in unserm Zusammenhang besagen ?

Man vergleiche nun den Text, wo ich die Bedeutung des von Philipp 
angetragenen Biindnisses klarzulegen suche. Ist meine Erganzung aus 
den Yertragen von Torgau und Magdeburg richtig, so erkennt man doch 
leicht, dafs damit fiir den Ernstfall noch nicht allen Unklarkeiten und 
Eventualitaten vorgebeugt war. Ich erinnere nur an die eine Bestimmung 
dieser Urkunden, dafs die Hilfeleistung einzutreten habe bei „Sachen, die 
zum Schein wollten furgewandt werden, da es doch beriirts gotliches 
worts halben im Grund gemeint wurde“. Wie dehnbar diese Bestimmung, 
liegt auf der Hand. Wer hatte zu entscheiden, ob eine betreffende Sache 
,,im Grund“ mit dem gbttlichen Wort zusammenhing ? In diese Liicke, wie 
denn doch alle Mdglichkeiten unmbglich bereits jetzt erwogen und ge- 
regelt werden konnten, hatte unsere Zusatzbestimmuung einzugreifen. Die 
Entscheidung in allen solchen strittigen Fragen sollte gemeinsam in giit- 
licher Vereinbarung getroffen werden. Ich verweise auf die „artickell des 
bedenckens“ etc. vom April 1529. Da wird beziiglich des angezogenen 
Falles ausdriicklich bestimmt, dafs die beiderseitigen Ratę zusammen- 
zutreten und daruber zu entscheiden haben. Zweifelhaft konnte auch sein, 
wie lange Jemand die Hilfe seines Bundesgenossen in Anspruch nehmen 
durfte. Auch hiertur setzten die „Artikel des Bedenkens“ die Bestimmung 
durch die Ratę fest. Auch bei der Aufnahme neuer Mitglieder in den 
Bund war man auf den getreuen Willen der Bundesgenossen angewiesen: 
kurz, allen solchen und ahnlichen strittigen und zweifelhaften Fragen 
gegeniiber versprach man sich, im Wege der Giite eine Yereinbarung 
herbeizufiihren.

1) So die Uberschrift. Yergl. Pol. Korr. No. 492. 
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der Bing, so demselben nach in ihren Gebieten wider die 
geistlichen Mifsbrauche yorgenommen und gehalten werden, 
angegriffen, iiberzogen oder beschwert" wurde; einbezogen 
waren aber auch solche Falle, wo „Sachen zum Schein wollten 
yorgeschutzt werden, da es doch beriirtes gbttliches Worts 
halben im Grund gemeint wurde.“ In unserer Urkunde heifst 
es nun freilich blofs, die Unterstutzung habe einzutreten, 
„so es Noth thun wiirde“. Aber so yiel ist wohl klar, dafs 
Philipp mit dieser allgemeinen Fassung nicht weniger sagen 
wollte, ais der Wortlaut des Gotha- Torgauer und Magde- 
burger Yertrags ihm bereits an die Hand gab1).

1) Vergl. auch in Beilage XVI jene Stelle, wo Wagner vom Vortrag 
Schrantenbachs berichtet.

2) Vergl. oben S. 72 ff. Es sei auch erinnert, dafs die Stadte in 
das Konigsberg. Biindnis hereingezogen werden sollten. Vergl. S. 71.

Sollte aber Philipp yielleicht nicht noch weiter aus- 
schauende Piane gehabt haben ? Wozu sonst diese allgemeine 
dehnbare Fassung, wo es ihm doch ein Leichtes gewesen, 
deutlicher und bestimmter seine Meinung auszudriicken ? 
Nun erinnere man sich, dafs Philipp kurz yorher sein Biindnis 
mit Albrecht yon Preufsen abschlofs. Da aber yerpflichtete 
man sich, iiber das Magdeburger Biindnis hinausgehend, zur 
Hilfeleistung auch fiir den Fali, dafs man wegen „der Yer- 
anderung, die aus dem wort Gottes gefolgt oder noch erfolgen 
wurde“, angegriffen wiirde 2). Konnte Philipp ahnliche Ten- 
denzen nicht auch hier yerfolgt haben ? Gewifs, es sollten 
seine Yorschlage erst noch im Einzelnen beraten werden, 
und eben leicht wird sich Philipp diesen Teil seiner Auf- 
gabe nicht yorgestellt haben. Aber an einem gliicklichen 
Ausgang zweifelt er nicht. Denn er fahrt in unserm Akten- 
stiiok fort: „und so bede teil sich im selbigen yerglichen, 
ferner zu handlen, wie es allenthalben mit den gewinnenden 
und yerlierenden gutern gehalten soli werden.“

Man staunt, solchen Erwagungen an dieser Stelle zu 
begegnen. Die Yerbiindeten sollen bereits Beschliisse fassen 
iiber die Giiter, die bei einem Konflikt gewonnen oder ver- 
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loren gehen konnten! War das Biindnis, wie es Philipp 
proponierte, ein rein defensives, so hatten diese Gedanken 
sehr wenig Sinn. Hatte es aber zugleich offensive Ten- 
denzen, so waren sie berechtigt und notwendig. An ein 
Offensivbiindnis im strengsten Sinne braucht dabei noch gar 
nicht gedacht zu werden. Wie aber, wenn man angegriffen, 
gestiitzt auf die allgemeine Gunst der Lagę und getragen von 
der Yolksmeinung, sofort zur Offensive iiberging und so die 
Gegner unschadlich und dem Eyangelium freie Bahn machte ? 
Eine solche Handlungsweise entsprach durchaus dem Charakter 
des Landgrafen. Wer wird da nicht an die Packischen 
Handel erinnert ? Dort war die Lagę so, wie wir sie eben 
geschildert. Da drohte, wie Philipp meinte, ein allgemeiner 
Angriff der Gegner. Aber Philipp, nicht gemeint, ihn zu 
erwarten, ging sofort zum Angriff iiber und „erholte sich 
seines Schadens!“

Ob aber Philipp wirklich erwartete, die Stadte wurden 
ein solches Biindnis mit ihm und seinem Yerbiindeten Jo
hann eingehen, wer will es entscheiden *). Wer wagt, ge- 
winnt, mochte er denken. Und sicher mufsten andere Mo- 
mente bei den Stadten sehr zu Gunsten einer solchen 
Yereinigung, sei es nun in dieser oder jener Form, woriiber

1) Auf jeden Fali aber mufs daran festgehalten werden, dafs Philipp 
nach bestem Wissen und Yermbgen die Yerhandlungen zu einem gliick- 
lichen Ende zu fiihren bemiiht war. Die Stadte spielten von Anfang an, 
wie wir sahen, eine hervorragende Rolle in seinen- Bundnisbestrebungen. 
Ihre Bedeutung wuchs noch in seinen Augen, ais er in seinen religibsen 
Anschauungen sich mehr und mehr von seinem Bundesgenossen Johann 
entfernte und der Zwinglischen Richtung, zu der die oberdeutschen Stadte 
immer entschiedener sich bekannten, zuneigte. Auch politisch wurden 
sie ihm immer wichtigere Bundesgenossen, jemehr seine Piane der Resti- 
tution Herzog Ulrichs von Wiirttemberg reiften. Ich denke auch, die 
ganze Darstellung hat gezeigt, wie ernst Philipp die Yerhandlungen mit 
den Stadten nahm. Seine Schuld war es gewifs nicht, wenn sie zuniichst 
resultatlos blieben. Auch sehe ich kein einziges Zeichen, dafs er seine 
Bemiibungen aussichtslos gehalten hatte. Im Gegenteil deutet alles darauf 
hin (vergl. auch das folgende Kapitel), dafs Philipp bis zum letzten 
Augenblick seine Sache nicht verloren gab.
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ja die Entscheidung bei ihnen stand, sprechen. Denn auf 
eine Yergewaltigung der Stadte war es in diesem Bundę so 
wenig abgesehen, dafs die Stadte vielmehr vollkommen gleich 
berechtigt neben den beiden Fiirsten dastehen. Auch in dieser 
Beziehung ist der Entwurf Philipps so bedeutungsvoll. Es ist 
in der That die erste Urkunde des Schmalkaldisehen Bundes. —

Soungernnun auch die Stadte auf die Fortsetzungder Yer- 
handlungen eingingen, die aligemeine und ihre besondere Lagę 
hatten schliefslich doch dahin gefiihrt, dafs eine jede ihren 
besonderen Beyollmachtigten nach Frankfurt sandte. Es waren 
nicht Diplomaten yon Fach, sondern Kaufleute, welche ohnedies 
ihrer Geschafte wegen die dortige Messe besuchten, welche jetzt 
fur die Verhandlung mit den Fiirsten instruiert worden waren1). 
Dafs es dabei nicht auf ernstliche Beratungen abgesehen war, 
ist deutlich schon daraus ersichtlich. Denn wenn diese That- 
sache auch mit dem Bestreben mbglichster Geheimhaltung 
motiyiert werden konnte — hatte man ernstliche Absichten ge- 
habt, mit den Fiirsten zu einer Yerstandigung zu gelangen, man 
hatte gewifs andere Wege und Mittel gesucht und gefunden. 
Begreiflicherweise fiihlten sich diese Notdiplomaten auch un- 
behaglich genug 2). Allein, da es im wesentlichen fiir die 
Stadte nur darauf ankam, die Yorschlage der Fiirsten ad 
referendum zu nehmen — und dies ja auch nur, um die 
Yorkampfer der eyangelischen Sache nicht yor den Kopf zu 
stofsen — so mochten diese diplomatisierenden Kaufleute 
geniigen.

1) Merkwiirdiger Weise hatte Holtzhausen von dieser Absicht der Stadte 
nichts an Philipp von Hessen gemeldet, obgleich es ihm Niirnberg, ent- 
sprechend vermutlich auch Ulm, mitgeteilt hatte. Vergl. oben S. 159.

2) Vergl. Beilage XVI.
3) Vergl. Virck, Pol. Korr. No. 490.

Sehr charakteristisch ist die Instruktion des Strafsbur- 
gers3). Man wufste auch jetzt in Strafsburg nur, dafs neben 
Strafsburg noch Niirnberg, in Frankfurt zu erscheinen, zuge- 
schrieben hatte. Fiir diesen Fali sollte ihr Beauftragter eine 
weitere Yerhandlung mit den Fiirsten unter den yerbindlichsten
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Formen ablehnen, weil man sich zu „gering" achte, allein diesen 
Handel anzufangen, und alles weitere auf den bevorstehenden 
Reichstag nach Regensburg verschieben. Wollte sich aber 
aufser ihnen noch die eine oder andere Stadt an den Bera- 
tungen beteiligen, so sollte man sich zuvor gegenseitig be- 
sprechen. Die Ansicht Strafsburgs gehe dahin, dafs man 
zuerst von dem fiirstlichen Botschafter die Meinung der 
Fiirsten sich yortragen lasse, in welcher Weise sie die Sache 
anzugreifen gedachten, ohne fur beide Teile Unzutraglich- 
keiten oder den Unwillen des Kaisers zu erwecken. Wiirde 
dann nach den Planen der Stadte gefragt, so solle man auf 
eine Gesandtschaft an den Kaiser antragen, um diesen von 
den wahren Gesinnuńgen der Eyangelischen zu unterrichten 
und dadurch allen Yerdachtigungen der Gegner den Boden 
zu entziehen. Wiirde dieser Zweck jedoch yereitelt, und sei 
man deshalb trotz aller Erbietungen zu Recht und Verhbr 
einer Bedrohung ausgesetzt, so mbge man „gesellischer und 
unyergriffner wiszę Rede haben, wie ein Yerstand auf wei- 
terer Grundlage gemacht werden konne." Dies klingt recht 
schbn. Aber sofort wird auch alles wieder aufgehoben, 
indem die Instruktion fortfahrt, einer Auseinandersetzung 
iiber ITafs und Hóhe der zu leistenden Hilfe solle aus- 
gewichen werden; man habe dariiber noch nicht beratschlagt, 
weil man nicht gewufst, wer zu dem Biindnis gehbren wolle. *) 
Doch solle alles „unyergriffen und uf hinder sich bringen 
und nichts beschliesslichs" gehandelt und yorgenommen werden.

Wenn Strafsburg sich in solcher Weise zu den Biindnis
bestrebungen der Fiirsten stellte, so kann man sich yor- 
stellen, wie erfolgreich die Yerhandlungen erst mit den 
anderen Stadten sein mufsten. Denn was besagt der Inhalt, 
aller schonen Worte entkleidet? Nichts, ais dafs man die 
Gnade hat, die Yorschlage der Fiirsten anzuhbren und nach 
Hause zu berichten. Denn auch die Gesandtschaft nach 
Spanien, die in der Instruktion den grbfsten Raum einnimmt,

1) Yergl. die Instruktion, 1. c. S. 279.
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konnte doch in keiner Weise Ersatz fur eine enge Yerei- 
nigung, wie sie Philipp im Auge hatte, bieten. Wie wir 
schon sahen, standen Johann und Philipp mit den Stadten 
und anderen Standen dariiber bereits in Yerhandlung1); dieser 
Yorschlag der Strafsburger enthielt also nicht einmal irgend 
ein neues Moment. Wohl empfand man in Strafsburg das 
Gefahrdrohende der Lagę; aber was wollte diese Erkenntnis 
bedeuten, wenn man sofort wieder allen ernstlichen Erór- 
terungen iiber ein Biindnis aus dem Wege ging. Augen- 
scheinlieh yerfolgte Strafsburg zunachst keinen andern Zweck 
ais den, die Yerbindung mit den Fiirsten nicht abzubrechen.

1) Hatte doch auch der Gesandte Befehl, sich nach dem Stand dieser 
Angelegenheit zu erkundigen.

2) Vergl. den Bericht des Strafsburger Gesandten bei Virck, No. 491. 
Vor allem auch den des Augsburgers, Beilage XVI. Yergl. auch S. 1S6.157.

Denselben Standpunkt nahm auch Niirnberg ein. Ein 
Biindnis mit den Fiirsten einzugehen scheuten sie sich, wie 
Strafsburg, aus Beweggriinden der Stadtepolitik. Der immer- 
mehr erstarkenden Ubermacht der Fiirsten gegeniiber war 
der Kaiser ihr einziger Hort. Seine Ungnade konnte fiir 
ihre ohnehin bedrohte Selbstandigkeit yerhangnisyoll werden. 
Andererseits verlangte das gemeinsame Interesse fiir das 
Eyangelium, die starkę Hand der eyangelischen Fiirsten nicht 
yon sich zu stofsen. Dazu war die Lagę yiel zu ernst. 
Es mufste also eine Form gefunden werden, welche die Stadt 
Niirnberg zu nichts yerpflichtete, aber doch auch die Fiirsten 
nicht gegen sie erbitterte. Man mufste die Sache hintanzu- 
halten suchen, jede bestimmte Entscheidung yermeiden. Da 
stiefs man auf keiner Seite an, erhielt zugleich die Fiirsten 
bei gutem Willen, so dafs man im Falle der Not stets sofort 
die Faden wieder aufgreifen konnte. Nach diesen Gesichts- 
punkten war die Instruktion fur Pfinzing abgefafst2). 
Wiirden die Fiirsten bei dem zu Speier genommenen Abschied 
yerharren und demgemafs ihre Gesandten nach Frankfurt 
schicken, so sollte Pfintzing diese um Mitteilung ersuchen, 
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in welcher Weise die Fiirsten das Biindnis einzurichten ge- 
diichten, mit dem Begehr, dasselbe unyergriffentlich an seine 
Herren hinter sich. bringen zu diirfen. Aber auf keinen 
Fali diirfe er dariiber hinausgehen, noch etwas bewilligen.

Am weitesten yon solcher Stellungnahme ęntfernt war 
Frankfurt 1). Man kennt seine kleinliche Kramerpolitik. 
Die Furcht, seine eintragliche Messe zu verlieren, bestimmte 
auch hier seine Entschliisse. Ohne Wissen und gnadige Be- 
willigung des Kaisers konnten sie sich in kein Verstandnis ein- 
lassen2). Man schlug also den Antrag der Fiirsten rundweg ab.

1) Vergleiche die Berichte bei Virck und in Beilage XVI.
2) Ebenda.
3) Vergl. Beilage XVI und Polit. Korresp. Nr. 491.
4) Vergl. Beilage XVI. Der Augsburger Bericht ist ausfiihrlicher und 

zutreffender ais der des Strafsb. Gesandten. Man vergl. in dieser Beziehung 
z. B. ihre Aussagen iiber Frankfurts Stellung. Augsburg auf die gleiche 
Stufe wie Frankfurt zu stellen (Polit. Korresp. Nr. 491) ist gewifs nicht 
richtig. Augenscheinlich betonte Augsburg die ablehnende Haltung 
starker, ais die andern; allein vom Frankfurter Standpunkt ist es gleich
wohl weit entfernt.

5) 1. c.

Zwischen diesen beiden Standpunkten lag der, welchen 
Augsburg und Ulm einnahmen3). Auf das angebotene Biindnis 
einzugehen, waren sie keinen Augenblick gesonnen. Am 
liebsten ware ihnen daher gewesen, wenn es iiberhaupt zu gar 
keiner Yerhandlung dariiber gekommen ware. Mufste dies aber 
einmal geschehen — und Strafsburg und Nurnberg gedachten 
die Yorschlage der Fiirsten anzuhóren — so wollten sie sich 
von den iibrigen Stadten nicht trennen. Ihre Gesandten 
sollten daher die Antrage der Fiirsten hinter sich zu bringen 
nicht geradezu abschlagen4).

Die Abgeordneten von Strafsburg und Nurnberg trafen 
zuerst ein, ais letzter erschien der yon Ulms). Schrau- 
tenbach war noch nicht zugegen. So beschlofs man auf 
Antrag Strafsburgs, zuvor zusammenzukommen und sich ge- 
meinsam zu besprechen. Am 11. April friih 6 Uhr yer- 
sammelten sich die Abgeordneten der fiinf Stadte in Holtz- 
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hausens Wohnung. In hergebrachter Ordnung1) teilte man sich 
seine Instruktionen mit, wie wir sie bereits kennen. So wenig 
Neigung auch, laut ihrer Yerhaltungsbefehle, die iibrigen Stadte 
zeigten, mit den Fiirsten zu einer Yerstandigung zu gelangen, 
die schroff ablehnende Haltung Frankfurts iiberraschte ihre 
Yertreter doch. „Sie hatten," sagt der Augsburger 2), „darob 
etwas Entsetzen." Holtzhausen motiyierte seinen Befehl mit 
dem Hinweis auf die im yorigen Jahre stattgefundene Yer- 
handluug 3) mit Philipp von Hessen, die wir bereits kennen. 
Das Argerlichste an diesem Beschlusse Frankfurts war den 
iibrigen gewifs der Umstand, dafs sich damit Frankfurt von 
ihnen sonderte4). Man redete deshalb dem Holtzhausen zu, 
die Sache nochmals an den Rat zu bringen. Auch sie 
wollten ja sich durchaus in nichts einlassen, sondern nur die 
Meinung der Fiirsten horen und hinter sich bringen. Holtz
hausen ging schliefslich auf ihren Yorschlag ein, allein der 
Rat beharrte bei seinem ersten Entschlufs5). Die iibrigen vier 
Stadteyertreter aber einigten sich dahin, die Botschaft der 
Fiirsten zu horen und nach Hause zu melden.

1) Beilage XVI Und Virek 1. c.
2) Vergl. Beilage XVI.
3) Vergl. oben S. 57.
4) Vergl. Beilage XVI.
5) Beilage XVI.
6) 1. c.
7) Ebenda. Vergl. auch Polit. Korresp. Nr. 492.

Am folgenden Tag traf Schrautenbach ein, autorisiert 
im Namen von Philipp und Johann.6) Noch an demselben 
Tage berief er die Stadte. Frankfurt fehlte. Gleichwohl 
eróffnete Schrautenbach sofort die Yerhandlungen. Nach 
einem einleitenden Yortrag iiber die Yeranlassung dieses 
Tages bat er im Auftrag seiner Herrn um die Ansicht der 
Stadte. In dereń Namen antwortete Strafsburg7); sie 
bedankten sich fiir das Ansinnen und Erbieten der Fiirsten 
an die Stadte in Speier und begehrten von Schrautenbach 
des Kurfiirsten und des Landgrafen Willen zu yernehmen, 
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um diesen iŁren Herrn und Freunden hinter sich anzuzeigen. 
Darauf entwickelte Schrautenbach den Yertragsentwurf, wie 
wir ihn bereits kennen, den er sehliefslich die stadtischen 
Boten abschreiben liefs J).

Leider wird uns niehts uber die Aufnahme dieser fiirst- 
lichen Yorschlage gemeldet, denn der Bericht uber diese Sitzung, 
wie er uns Yorliegt, war in gemeinsamer Beratung der Stadte- 
boten festgestellt und auigeschrieben worden 1 2). Nach ihrer 
Instruktion hatten sie ja auch niehts zu thun, ais zu referieren. 
Sie yersprachen demgemafs, diese Antrage zweien ihrer Rats- 
freunde mitzuteilen 3). Die Antwort sollte den Fiirsten auf 
dem beyorstehenden Regensburger Reichstag zukommen.

1) Vergl. die beiden Berichte, Virck und Beilage XVI.
2) Beilage XVI. Daher entsprechen auch Virck, No. 492 und der 

Bericht Wagners im Augsburger St.-Arch. wortlich. Dieser Teil des 
Wagnerschen Berichts konnte deshalb in der Beilage XVI unberiick- 
sichtigt bleiben.

3) Vergl. die Anm. 1 auf der folg. Seite.
4) Denn im Ausschreiben hiefs es, es solle daselbst ,,in obangeregten 

hochbeschwerlichen und betranglichen sachen der beharrlichen hilf und 
volgens anderer notturftiger sachen halber, so durch uns yetzo alhie von 
Efslingcn zu solicher versamlung geschoben sein (also namentlich die 
Gesandtschaft an den Kaiser) beratschlagt werden“. Vergl. Beilage XVII.

5) „wann zu vermuten das die mit geverde verhalten sey“, heifst es 
daher in der Vorlage Philipps.

Da nun dort in Regensburg nach dem Ausschreiben 
auch von den Sachen des Evangeliums gehandelt werden 
konnte 4), so hatte Schrautenbach mit Bezug darauf im 
Namen der Fiirsten zwei weitere Yorschlage in Anregung 
zu bringen. Nach dem einen sollte man mit der Zahlung der 
angesetzten Tiirkensteuer warten, eventuell sie nicht leisten, 
es werde denn die zu Speier beschlossene Gesandtschaft 
nach Spanien abgeschickt. Wir erinnern uns, dafs diese 
Botschaft ohne triftige Griinde bisher zuriickgehalten war5)- 
Daher hielt sich Philipp berechtigt, nun auch seinerseits 
mit der Ausfiihrung eines Reichstagsbeschlusses zu zógern. 
Denn setzte sich die eine Partei iiber einen allgemeinen
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Reichsbeschlufs hinweg, so war auch die andere langer nicht 
gebunden. Diesen Folgerungen entzogen sich selbst die Stadte- 
boten nicht1), nur mufste man den Yorschlag Philipps dahin 
abandern, dafs man in Regensburg die eingegangencn Tiirken- 
gelder anzugreifen nicht bewilligen wolle. Denn die reichen 
Stadte hatten ihre Steuer bereits bezahlt.

1) Im Marb. St.-Archiv ein Zettel, Zettula, ohne Datum, aber sicher 
das Konzept des Berichtes, welchen Philipp iiber den Frankfurter Tag 
an Johann sandte. Er lautet: ,,Als uns auch e. 1. zugeschriben haben, 
von derselben e. 1. und unsernt wegen mit der stette geschickten, des 
verstentnus und hilf halben zu handeln, haben wir unser vertrauten rathe 
eynen ghen Frankfurt gefertigt. Derselb mit inen abgerćdt und ver- 
lassen hat, wie e. 1. hiebey gelegt artickels wesse verzeichnet sehen 
werden.“ Diese Beilage ist natiirlich das ,,verstantnusz und einung des 
heil. evang. betr.“ etc., wie es bei Virck No. 492 abgedruckt ist; das 
Konzept (Kopie) befindet sich, wie oben erwahnt, noch im Marb. Archiv. 
Auf der Riickseite dieses Zettels steht nun durchgestrichen folgendes: 
„Solchs haben d. botschaft zwen mitratsfreunden anzutragen angenomen 
und den verlass gethan, das wir auf itzs kunftigen Reichstag zu Regens
burg antwort gewertigen sollen. Auch haben sie sich noch zweier artikel 
mit unserm rath [verglichen] Erstlich das wir unserm verordenthen zum 
reichstag befellen wolten, so etwas gegen dem evangelium furgenomen 
[werden] wolt, in dasselb nit zu willigen und dargegen zu protestiren. 
Ingleichnus wolten sie auch thun. Dessgleichen dass die anlage des 
turckengelts anzugreiffen nit gewilliget werde etc.“ Dieser Auffassung 
Philipps steht die andere Fassung in den Berichten der Stadteboten (Polit. 
Korresp. Nr. 492) nicht entgegen, denn diese schrieben die urspriingliehe 
Vorlage einfach ab. Das Weitere blieb der miindlichen Berichterstattung
vorbehalten. Vergl. Beilage XVI.

Das Interesse des Evangeliums zu wahren, bezweckte auch 
der zweite Yorschlag Philipps. Man furchtete damals mehr- 
fach, — wir werden gleich davon noch zu reden haben — 
in Regensburg konnten die Geistlichen neue Anschlage gegen 
das Wort Gottes machen. Dieser Gefahr suchte Philipp bei 
Zeiten moglichst vorzubeugen. Daher proponierte er den 
Stadten, gemeinsam gegen etwaige dem Evangelium ungiinstige 
Beschlusse zu protestieren. Auch in diesem Punkte traten 
die Stadteboten der Ansicht Philipps bei 2).

2) Vergl. die obige Anm.
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So endete dieser erste Frankfurter Tag.
Wie gering auch die positiven Resultate waren, die er 

brachte, man darf doch seine Bedeutung nicht unterschatzen. 
Das erste zwischen den eyangelischen Fiirsten und Stadten 
wirklich abgeschlossene Biindnis der Apriltage 1529 *) zu 
Speier, das „sonderlich geheime verstentnis“, ist ohne den 
Frankfurter Tag undenkbar. Wenn das Wesen und die Be
deutung des Schmalkaldischen Bundes recht eigentlich in der 
Verbindung der Fiirsten mit den Stadten liegt, so ist die 
Frankfurter Yerhandlung eine wichtige Station bei diesem 
Anniiherungsprozefs. Die erste Yorbedingung einer Yer- 
einigung war, dafs man sich gegenseitig kennen lernte. Das 
aber zum wenigsten beforderten gewifs diese Frankfurter 
Beratungen. So begreiflich die Eifersucht und das Mifstrauen 
der Stadte gegen eine Yerbindung mit den Fiirsten gewesen, 
jetzt mufsten sie wohl dies Yorurteil ablegen, nachdem sie 
sahen, wie gleichberechtigt neben den Fiirsten sie in ihrem 
Bundę dastanden. Was sie in Wirklichkeit noch trennte, 
waren Bedenken politischer Natur. Politische Konstel- 
lationen konnten diese sofort beseitigen. Einig aber waren 
sie im Glauben, in den Sachen des Eyangeliums. Dessen 
waren sie auch jetzt wieder inne geworden. Mochten auch 
zunachst noch die trennenden M omen te starker heryor- 
getreten sein, die einigende Kraft des Wortes Gottes war 
uuyerloren. Ihm gehórte die Zukunft.

VI.

Regensburger Reiehstag.
Wie der Efslinger Tag, so war auch der Regensburger 

Reiehstag yornehmlich wegen derTiirkengefahr ausgeschrieben1 2). 
Ais Malstatt war Regensburg gewahlt worden, ob es gleich 
sonst so ungiinstig ais moglich lag, sieherlich auf Wunseh 

1) Yergl. Rankę III, S. 117.
2) Yergl. Beilage XVII.
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Ferdinands1 2 3). Bei seinen Bemiihungen, die Kronen von Bóhmen 
und Ungarn sich. zu sichern, wodurch er fiir die nachste Zeit 
in dortiger Gegend zu yerweilen gezwungen war, lag es ihm 
allerdings bequemer ais irgend eine sonstige Reichsstadt. Die 
Fursten in Efslingen erkannten die Berechtigung dieser Griinde 
an8). Wenn sie nur aber auch dadurch sich yerpllichtet gehalten 
hatten, persónlich zu erscheinen! Aber nicht einmal das ge- 
schah! In Person erschien fast niemand, und die wenigen 
Gesandten, die eintrafen, konnten wegen ihrer geringen An- 
zahl keine entscheidenden Besehliisse fassen 8).

1) Er ist dann auch, soweit es das Papier ermoglichte, eifrig bemiiht, 
die Fiirsten nach Regensburg zu bringen. „Ein cristlich gut werk sei 
durch den Beschlufs des Reichstags geschehen u. s. w.“ In solcher Weise 
am 9. Marz 1527 an Kurf. Ludwig, Koln, Trier etc.

2) Denn sie legten den Reichstag eben dahin.
3) Vergl. den Abschied, gedruckt in Neue Sammlung der Reichsab- 

schiede II, S. 284.
4) Dies wird im Abschied ais der entscheidende Grund angefiihrt.
5) Vergl. das Kapitel: Efslinger Fiirstentag.

Doch lag der Grund der ganzlichen Ergebnislosigkeit 
dieses Reichstags nicht etwa blofs in der Beschlufsunfahig- 
keit4). Diese ist in letzter Linie nur der Ausflufs der tiefer 
liegenden Ursachen. Es hatte die Zerfahrenheit der deutschen 
Dinge einen Grad erreicht, welcher einfach jedes gedeihliche Zu- 
sammeńwirken unmoglich machte.

Der gemeine Mann stand in Opposition gegen die Obrig- 
keit, der Adel gegen das Fiirstentum, die Stadte gegen das 
Fiirstentum, das weltliche Fiirstentum gegen das geistliche, 
die eyangelischen Fiirsten gegen die katholischen, es war ein 
Krieg aller gegen alle. So grofs war die Entfremdung und Mut- 
losigkeit geworden5), dafs man wohl gar die Tiirken sich her- 
beiwiinschte. Der Reichstag von Speier hatte keine Yersohnung 
gebracht; es war gewissermafsen nur ein Waffenstillstand ge- 
schlossen. Statt aber die Bedingung desselben, die Gesandt
schaft an den Kaiser, zu erfiillen, hatte der Efslinger Fiirsten- 
tag sich einseitig von ihr losgesagt.
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Das war nicht nur ein Schlag gegen die evangelischen 
Stande; es ward zugleich damit die letzte Hoffnung, die Ein- 
heit der Nation zu erhalten, yernichtet.

Wer will die Eyangelischen yerurteilen, wenn sie jetzt 
auch ihrerseits die Beschlusse des Speierer Reichstags nur so 
weit fiir sich yerbindlich erachteten, ais es ihnen ihr Ge- 
wissen yorschrieb ? Mochten urspriinglich die beruhmten 
Worte des Speierer Abschieds, wonach „ein jeder Stand in 
Sachen, die das Wormser Edikt betrafen, so leben, regieren 
und es halten wollte, wie er es gegen Gott und Kaiser zu 
yerantworten sich getraue", ganz anders gemeint sein, die 
Eyangelischen hatten jetzt das Recht, ihre Auffassung zur 
Geltung zu bringen1).

1) Ich komme auf diesen Punkt wiederholt zuriick, weil es von ka- 
tholischer Seite (Janssen) neuerdings versucht wird, die Eyangelischen 
eines Bruches des Reichsabschiedes zu beschuldigen.

2) Phil. an Johann: „Wir rernemen, das — itzo nhest zu Esslingen 
— am furnemlichsten das Ihenige yerhandelt und beslossen worden 
sein soli, das die geordenthe botschaft in Hispanien zu keys. Maj. nit sol ab- 
gefertiget, und ein ander reichstag — gen Regensburg ausgeschriben worden. 
Weliche yerhinderung der botschaft nns dem genommenen und von gemeiner 
reichsyersamlung besehlossenen abschiedte — zu Speier zuwidder und 
gantz argkwenig ist, beduncken auch dasz der kunftig reichstag so weit en- 
hinder furgenomen worden ist, achten wir in keinem guten gescheen etc.“ 
Dat. Zapfenburgk. Im Marb. St.-Archiv. 12. Januar.

3) Noch am 11. Marz 1527 hofft Philipp auf eine Verlegung. „Ob
nicht zu wegen zu bringen were, das die malstadt des reichstags dcm
rheinstroin neher gelegt mogę werden11, sagt er in der Instruktion fiir Raw
von Holzhusen an Kurf. Ludwig. Orig.Marb. St.-Arch. Abt. Wurttemberg.

XIV. 12

War man aber ferner auch noch zurTiirkenhilfe yerpflichtet ?
Wie alle Ereignisse. sich am deutlichsten in Landgraf 

Philipps Seele abspiegeln, so erkennt man auch hier klar 
und bestimmt, was in ihm yorgeht. Kaum hat er yom Efs- 
linger Beschlufs2), die Botschaft nach Spanien nicht abgehen 
zu lassen, Kunde — Griinde und sonstige Umstande kennt 
er noch gar nicht — so erwacht sofort sein Argwohn. Stutzig 
macht ihn auch die W’ahl von Regensburg fiir den kiinftigen 
Reichstag3 * * * *). Sei aber die Gesandtschaft in bóswilliger Absicht 
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yerhindert worden, so habe man sich der eilenden Hilfe und 
der anderen Speierer Beschliisse zu weigern x) und alles das- 
jenige zu thun, was dem Willen der Gegner hinderlioh sein 
konnte.

Dies war die einzig richtige Antwort auf das eigen- 
machtige Vorgehen der Majoritat. Aber sein Bundesgenosse 
Johann, so sehr er die Yerhinderung bedauert und gleich 
Philipp die Geistlichen dafiir yerantwortlich macht1 2), war 
nicht yon so hartem Stoff, um mit Entschiedenheit alle 
Konsequenzen zu ziehen. Seine Tiirkensteuer hatte er bereits 
bezahlt 3). Er konnte also Philipps Wunsch gar nicht mehr 
erfullen. Aber er hatte es auch, wenn er gekonnt, nicht 
gethan. Denn noch will er in seiner Rechtlichkeit gar 
nicht glauben, dafs die Gesandtschaft wirklich definitiy ab- 
gethan sein soli, und hofft noch immer auf den kommenden 
Reichstag. Deshalb solle es sich Philipp iiberlegen, ob er 
die Tiirkensteuer nicht lieber erlegen wolle, damit nicht ge-

1) „und unsers achtens, wo solich botschaft verhindert solt werden, 
es wer dan das es nit in bosem furnemen geschee, bat man sich der 
eylendt hilff und anders im Speirer absehiedt verleipt, auch zu waigern 
und alles das Ihenige zu suchen und furzuwenden, das iren willen auch 
verhinderlich sein mocht, wie des dan“ — und dies ist gleichfalls sehr 
bezeichnend fiir Philipp— „den reichsstedten auch anzeige bescheen wirdet". 
In eben dies. Briefe an Johann v. 12. Jan. 1527.

2) Johann an Philipp. 12. Februar 1527. Vergl. Beilage X. Vergl. 
auch S. 147 ff.

3) Mit Hiilfe von Niirnberg, das sie ihm vorstreckte. Niirnberg 
schreibt dies am 25. Januar 1527 zu. Niirnb. Kr.-Archiv. — Will man 
so recht den Unterschied der beiden Naturen, Johanns auf der einen, 
Philipps auf der andern, sehen, so vergl. man den Eindruck, den dieser Efs- 
linger Beschlufs macbte. Betr. Philipps vergleiche oben. Johann dagegen 
schreibt: „weil vorhin zu Speier fur gut angesehen worden, das die 
schickung mit und neben der hulff, und also eins mit dem andern fur- 
gang erreichen soll“, so trage er Beschwerung iiber den Efslinger 
Beschlufs. Gleichwohl habe er an Niirnberg geschrieben, ihm das Geld 
„furzustrecken. Wollen uns, ob got wil, in dem allen also zuerzeigen 
wissen, damit unsernthalben an dem, so gewilliget, nit mangel sein soll“. 
Johann an Feilitsch, 28. Januar 1527. Weim. Ges.-Arehiv.
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sagt werden konnte 1), er und seine Freunde 2) suchten etwas 
zu yerhindern, was man aus ehristlicher Pflicht zu fordem 
yerbunden sei.

1) Vergleiche Beilage X.
2) Auch bei Ludwig von der Pfalz hatte Philipp sich bemiiht, dafs 

er gleichfalls die Tiirkenhilfe nicht bewillige, „sonderlich so solche hilff nit 
gegen die Turcken, sondern in Ungarn gewendet wirdet“. Philipp an Lud
wig, dat. Marb. tercia Februar 1527. — Natiirlich scheute aber Ludwig 
zuriick, „ferrer nachrede zu verhutten.“ 9. Febr. — Wie Beilage XVIII 
aber beweist, liefs Philipp von seinen Bemiihungen nicht ab.

3) Am 21. Februar 1527 schreibt Philipp an Johann, in Beantwor- 
tung des Briefes desselben vom 12. d. M., „der erlegung des Turcken- 
geltes belangend wollen wir uns auf e. 1. gutbedunken auch wohl zu 
halten wissen.“ Dafs er aber damit keineswegs Johanns Rat befolgen 
wollte, zeigt der Fortgang des Briefes, in dem er schreibt: „Aber wir 
bitten, e. 1. wolle solieh gelt mit protestation furbehalten, es sei denn, 
das die botschaft in Hispanien furgang habe und auch solieh gelt anders 
nit dan wider den Turcken gepraucht werde.“ Orig. Weim. Ges-Archiv.

4) Dafiir besonders der Brief Johanns an Philipp vom 6. Marz in 
seiner klagenden Resignation bezeichnend.

5) Vergl. daruber das Kapitel: Schicksale der Gesandtschaft. Be- 
reits am 12. Februar 1527 (vergl. Beilage X) ist Johann einverstanden, 
fur den Fali, „so die schickung entlich absein und verpleiben sol.“ Noch 
ehe diese Antwort eingetroffen, ermahnt Philipp abermals zu diesem 
Schritt, am 21. Februar. Von demselben Datum ist dann noch die 
Antwort auf Johanns Brief vom 12. Februar. Auch hier dringt Philipp 
um so mehr auf die Gesandtschaft, ais der Regensburger Reichstag „nicht 
furgang gewynnen werde.“

Allein Philipp blieb nicht nur bei seiner ersten Meinung, 
sondern yersuchte abermals 3), den Kurfursten zu energischen 
Gegenmafsregeln zu bestimmen. Er solle doch, schrieb er, 
das Geld mit Protestation zuriickbehalten, falls die Gesandt
schaft nicht abgehe; jedenfalls daftir sorgen, dafs es nur 
gegen die Tiirken gebraucht wiirde. Aber obwohl Johann in 
der Auffassung des Efslinger Beschlusses mit Philipp yóllig har- 
monierte, so entschieden er betonte, dafs die dort yorge- 
brachten Griinde keine Griinde seien, zu solchen extremen 
Schritten war er nicht geneigt4). Giinstiger nahm er das 
andere Projekt Philipps auf5), durch eine eyangelische 

12*
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Sonderbotschaft an den Kaiser den Machinationen der Geist
lichen entgegenzuarbeiten. Philipp hatte sofort dabei auch 
die Stadte1) heranznziehen gewiinscht; auch darauf war Johann 
eingegangen2). Wir sahen bereits3), wie in der Folgę dariiber 
verhandelt wurde, wie man scheinbar vorwarts kam, wie aber 
schliefslich die ganze Sache im Sande verlief. Rechter Ernst 
war nicht zu spiiren gewesen.

1) So am 12. Januar, mit yerstarktem Nachdruck am 21. Februar. 
Vergl. S. 148 Anm. 3.

2) Bereits am 12. Februar schreibt Johann, „er wolle die sache bei 
fursten und andern fordern.“ Am 6 Marz dann: „das wir und andere 
—■ mitsamt den stedten fur uns selbst zu kais. Maj. eine schickung thun“.

3) Vergl. oben S. 147 ff.
4) Yergl. S. 173 ff.
5) NachjenemundatiertenKonzept desMarb. St.-Arch. (s.S. 174Anm. 1), 

wo Philipp von den Frankfurter Yerhandlungen Bericht erstattet. „Hierauf 
werden e. 1. iren rath, unserm yorigen schreiben nach, wol wissen zu 
befelhen.“ In gleicher Weise hatte Philipp an Johann am 11. April 1527 
geschrieben: „Weither bidten wir e. 1. freuntlich, sie wollen erynnert sein 
und irem rath, so ghen Regensburg zum reichstag soli geschickt werden, 
befelhen, so etwas zuwidder furgenomen werden wolt, das er darein nit 
willige und protestire, wan es die gestalt haben solt. Alsdan in kein 
Turcken oder ander hilf und reichsabschied zu bewilligen“. Donnerst. 
n. Judica 1527. Konzept im Marb. St.-Arch. Vergl. ferner Beilage XVIII.

6) In den Fragen des „gottlichen Worts“ wiirde Johann gewifs nicht 
weniger entschieden ais Philipp aufgetreten sein. Yergl. folg. Seite Anm. 3.

Um so weniger hatte Philipp seine andern Piane auf- 
geben wollen. Schon in den Erankfurter Yerhandlungen4) 
mit den Stadten kommt er energiach wieder auf seinen Yor- 
schlag zuriick, das Tiirkengeld zuruckzubehalten, wenn nicht 
zuvor die Gesandtschaft an den Kaiser abgegaugen sei. Die 
Stadte schienen nicht abgeneigt. Daher erneuerte Philipp 
sein Yerlangen an Johann s) und bat, in entsprechender 
Weise seinen Gesandten zum Regensburger Reichstag zu 
instruieren, eventuell weder Tiirkenhilfe noch den Abschied 
zu bewilligen.

Wie Sachsen6) auf dem Reichstage aufgetreten sein 
wiirde, wagę ich nicht zu entscheiden. Authentische Nach- 
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richten fehlen, da es auf dem Regensburger Tage nicht yer- 
treten war1). Urspriinglich war Minkwitz2) bestimmt. Dies 
bewiese, dafs Johann den dortigen Yerhandlungen grofses 
Gewioht beilegte. Ob nun dessen Sendung unterblieb3), weil 
es sich immer sicherer herausstellte, dafs Ferdinand den 
Reichstag personlich nicht wiirde besuchen konnen, oder weil 
Johanns Aufmerksamkeit auf andre Dinge, wie namentlich 
die bevorstehende Heimfiihrung der Braut Johann Friedricha 
gerichtet war, oder endlich weil es ihm yor den kiihnen 
Biindnisplanen seines ungestiimen Bundesgenossen, die dort 
in Regensburg zur Yerhandlung standen, graute — ich will 
es nicht entscheiden.

1) Vergl. den Abschied.
2) Johann an Philipp, 30. Marz 1527. Er konne Minkwitz, wie 

Philipp gewiinseht, nicht schicken (es handelt sich um eine Konferenz 
wegen Herzog Ulriehs), da er diesen fiir Regensburg bestimmt. „Wo 
aber dieser tag yilleicht vorgang nicht erraichte11, wolle er ihn senden. 
Sonnabend nach Oculi. Orig. im Marb. St.-Archiv, Abteilung Wiirttemberg.

3) Spater schickte er Minkwitz doch zu jener Konferenz wegen 
Ulrich von Wiirttemberg nach Niirnberg. Denn die Nachrichten, die 
Feilitsch ihm geschrieben (personlich sei kein Fiirst erschienen, auch habe 
das Regiment bei Ferdinand angefragt, ob er nach Regensburg kommen 
werde) hatten ihn veranlafst, „mit der schickung nicht zu eilen.“ Schicke 
er sie noch ab, so wolle er in den Sachen, „so das gotliche wort belanget 
und was dem anhengig11, Philipps Bedenken „nach allenthalben bevelh 
geben“. Johann an Philipp (zu s. 1. handen). 24. April 1527. Original 
Marb. St.-Archiv.

4) Vergl. die Instruktion Otto Hundt’s, Beilage XIX.

Philipp aber, der selten so entschieden die Initiative 
hat wie in dieser ganzen Zeit, fertigte einen Gesandten da- 
hin ab4). Die Instruktion enspricht genau den Tendenzen, 
die er seither yerfochten. Zuerst sollte Otto Hundt, denn 
diesen sandte Philipp nach Regensburg, im Falle, dafs 
etwas gegen das Wort Gottes yorgenommen wiirde, pro- 
testieren, und zwar in Yerbindung mit dem sachsischen 
Gesandten, denen der Stadte und der andern eyangelischen 
Stande. In Gemeinschaft mit diesen sollte er ferner weder 
die „eilende noch die beharrende Hulf“ bewilligen, wenn anders 
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nicht Yorsorge getroffen, dafs sie allein gegen die Tiirken 
gebraucht werde x). Des weiteren hatte er Befehl, mit aller 
Entschiedenheit auf die Abfertigung der Botschaft an den Kaiser 
zu dringen1 2), namentlich dabei Sorge zu tragen, dafs die zu 
Speier festgesetzte Instruktion nicht geandert werde. Hierin 
sollte er „hart anhalten und sonst in nichts willigen". Das 
waren die Punkte, die Philipp sehon in Frankfurt den Stadte- 
gesandten vorgelegt hatte. Wie er die Kurfursten von Sachsen 
und der Pfalz gewonnen glaubte, so nahm er auch an, dafs 
die Magistrale hierin zustimmen wiirden. Uberhaupt erkennt 
man deutlich, wie nah er bereits den Stadten gekommen und 
•welches Yertrauen er auf sie setzt. Denn sammtliche Punkte 
der Instruktion sollte sein Gesandter mit dem Niirnberger 
Krefs und dem Strafsburger Sturm besprechen diirfen.

1) Dariiber war er auch mit Kurfiirst Ludwig bei seiner persbnlichen 
Zusammenkunft einig geworden. Vergl. Beil. XVnf.

2) Auch bei diesem Punkte hatte Kurfiirst Ludwig seine Unterstiitzung 
yersprochen. Beilage XVIU.

Ferner hatte Otto Hundt wegen der ungiinstigen Malstatt 
auf Ausschreibung eines neuen Reichstags nach einer andern 
Stadt anzutragen. Endlich durfte er Regiment und Kammer- 
gericht bewilligen.

Blofs negierende Opposition macht also Philipp keines- 
wegs. Alles was das Reich von ihm fordem darf, will er 
•willig iibernehmen. Nur drangt er seinerseits auf Erfiillung 
von Zusagen, wozu ihn Gewissen und Recht autorisieren. 
Er hofft dabei, abgesehen von Sachsen und den Stadten, auf 
Hnterstutzung der Gesandten des Kurfursten von der Pfalz, 
Herzog Ludwigs von Yeldenz, der beiden badischen Mark- 
grafen, der Grafen von Solms und Werthheim und des Her- 
zoglich sachsischen Rats Otto von Pack.

Schliefslich hatte Otto Hundt noch den Auftrag, von den 
Stadten Augsburg,Nurnberg, Strafsburg, Ulm, die, wie wir wissen, 
auf die hessisch-sachsischen Antrage von Frankfurt in Regens
burg sich erklaren wollten, die Antwort in Empfang zu nehmen.

In demselben Augenblicke aber, in welchem Philipp eine 
solche enge Yerbindung mit den Stadten herzustellen bemiiht 
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war, zeigten sich auch wieder die alten Gegensatze, die von 
Anfang an die Annaherung so sehr erschwert hatten. Wir 
horten bereits, dafs die zu Efslingen versammelten Fursten 
eine Anlage der Ttirkensteuer aufgestellt, welche in Regens
burg die Grundlage der Yerhandlungen bilden sollte. Ein 
jeder Stand hatte sie vom Reichsregiment *) zugeschickt er- 
halten, um sie bis zum Reiehstag durchzuberaten. Da aber 
fanden die Stadte, dafs sie zu hoch herangezogen wiirden. 
Es tauchte daher der Gedanke1 2) eines allgemeinen Stadte- 
tags auf, um sich iiber Mittel und Wege schliissig zu machen, 
wie diese Benachteiligung der Stadte abzuwehren sei. Doch 
liefs man wegen zu grofser Nahe des Reichstags diesen Plan 
wieder fallen.

1) Vergl. Beilage XVII und XX. S. auch S. 140.
2) Vergl. Beilage XX. Konstanz und Lindau scheinen diesen Ge- 

danken zuerst gehabt zu haben. Ulm iibermittelte ihn an Niirnberg; 
das sich Anfang Marz dagegen erklkrt.

3) Vergl. Beilage XX. Am 6. Marz wird auch Ulm davon benach
richtigt. Niirnberger Kr.-Arch.

4) Beil. XX. Niirnberg sieht deshalb auch sehr ungern, dafs mehrere 
Stadte sich durch die andern vertreten lassen wollten. „Wir wissen aber“ 
schreibt es z. B. an Heilbronn, „das auf disem reiehstag allerley und den 
erbarn fr. u. reichstetten beschwerliche hendel zu markt kommen werden.*1 
Darum sollten sie ihn beschicken, „unangesehen, was die fur verhinderung 
haben miicht.“ 11. Marz 1527. Niirnberger Kreis-Archiv. In gleicher 
Weise fordert Niirnberg am 26. Marz Dinkelsbiihl zum Besuch des Reichs
tags auf.

5) Am 15. Marz erklart sich Frankfurt einverstanden mit Nurnbergs 
Vorschlag. Frankfurt. St-Arch. Am 14. Marz fordert Ulm in ent- 
sprechender Weise Augsburg auf. Augsb. St.-Arch.

Dafur schlug Niirnberg vor, durch die vier ausschreiben- 
den Stadte samtliche3) Stadte ihres Bezirks zum rechtzeitigen 
Besuche des Reichstags auffordern und dringend ermahnen 
zu lassen. Ehre, Nutzen und Wohlfahrt aller Reichsstadte, 
sowie jeder einzelnen Śtadt sei dabei in Frage. Ulm 
acceptierte den Yorschlag und iibermittelte ihn an Strafsburg, 
wahrend Niirnberg an Frankfurt schrieb4). Durch diese 
wurden die iibrigen Stadte benachrichtigt 5).
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Wie hier die Stadte, so waren auch die Pralaten1) durch 
das Projekt des Regiments in nicht geringe Aufregung ver- 
setzt und riisteten sich ihrerseits zur Abwehr. Andre fiihlten 
sich in andrer Weise beschwert. Man sieht, es wiirde zu 
den lebhaftesten Debatten gekommen sein, wenn iiberhaupt 
in Regensburg ernstliche Yerhandlungen stattgefunden hatten.

1) „Ais unsere herrn und freundt die prelaten auch wir jungstver- 
schienen mitwoch des ausgeschriebnen reichstags halb zu Waldsee bey 
einander gewest, sind Dr. Kunig und wir von gemeinen prelaten wegen 
auf berurten reichstag zu reiten verordent. — nichts desterweniger kunten 
wir allen prelaten, diweil unser aller wolfart und geverlichkeit an disem 
reichstag gelegen sein will etc.“ Ausschreiben Gerwjgk’s. Marz 1527. 
Konzept. Weingartner Missivbiicher im Stuttg. St.-Archiv.

Dafs dies aber nicht eintrat, das verschuldete wesent- 
lich Perdinand.

Es mag unentschieden bleiben, wie viel Perdinand per- 
sdnlich dazu beigetragen hat, die Abfertigung der zu Speier 
beschlossenen Gesandtschaft zu hintertreiben. Sicher war er 
damit durchaus einyerstanden. Schon die Riicksichtnahme 
auf die Politik seines Bruders mufste ihn zum Gegner machen. 
So stark Ende 1526 der Gegensatz zwischen Clemens VII. 
und Carl V., die Gesandtschaft konnte dem Kaiser dem Papst 
gegeniiber nur neue Yerlegenheiten bereiten, die zu vermeiden 
Perdinand auch im eignen Interesse. sich angelegen sein lassen 
mufste. Je ferner eine Aussóhnung seines Bruders mit dem 
Papste, je ferner war auch seine Hoffnung, die romische 
Konigswiirde zu erlangen. Allerdings arbeitete auch in 
diesem Punkte Clemens VII. ihm entgegen, aber um so mehr 
nur mufste Perdinand sich hiiten, die Geistlichen vor den 
Kopf zu stofsen. Denn sonst war erst recht den papstlichen 
und franzosischen Einfliissen Thiir und Thor geoffnet. In 
letzter Linie waren ja auch die geistlichen Piirsten seine 
treuesten Stiitzen.

Zu der gleichen Haltung zwangen ihn auch die aufser- 
deutschen Yerhaltnisse. In einem Augenblicke, wo er mit 
grofster Anstrengung seine Gegner in Bohmen und Ungarn 
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zu yerdraugen bemiiht war, mufste er jeden neuen Anlafs 
zur Unzufriedenheit dem Papste benehmen, um diesen nicht 
noch zu entschiedenerer Parteinahme fiir seine Riyalen, die 
zudem die katholische Tendenz in aller Strenge yertraten, 
zu treiben *).

Noch war die Lagę dieselbe wie zur Zeit des Efslinger 
Tages. Wohl hatte Ferdinand in Bohmen iiber seine Neben- 
buhler den Sieg dayongetragen1 2), aber die Baiern gaben ihr 
Spiel deshalb noch nicht verloren. Um so weniger nur 
konnten sie wiinschen, Ferdinand zum Besitz von Ungarn 
oder der rómischen Kónigswurde3) gelangen zu lassen.

1) Betr. Zapolyas vergl. Rankę II, S. 299. Zapolya schickte einen 
Gesandten nach Regensburg, der aber von Ferdinand festgehalten wurde. 
Dariiber beschwerte er sich dann bei den Fiirsten. Von Ferdinand sagt 
er: qui totum pene christianum orbem in Monarchiam unam redigere 
dicioniąue suae subicere velle videtur. Munchn. St.-Arch.

2) Ferdinand war am 23. Oktober 1526 zum Konig von Bohmen 
gewahlt worden. Am 24. Februar 1527 fand die Kronung statt. Vergl. 
Rankę II, S. 295 ff.

3) Wie sehr diese Frage die Gemiiter auch damals beschaftigte, be- 
weist Beilage XVIII. Vergl. auch den Brief Johanns an Philipp vom 
14. Marz 1527 : ,,Als uns auch e. 1. auf einer andern zettula angezeigt, 
das sie sich in kurtze zu unserm vetter dem Pfalzgrafen verfugen und 
mit s. 1. des konigs halben in gehaim reden und was sie ausrichten, uns 
unverhalten sein lassen wollen, haben wir fruntlich vermerkt.“ Marburg. 
St.-Arch.

4) Vergl. auch Beilage XVIII.

Auf Unterstiitzung der bairischen Partei in Regensburg 
konnte Ferdinand also nicht rechnen4). Die eyangelischen 
Stande hatte man durch die Yerhinderung der Gesandtschaft 
mifstrauisch und widerwillig gemacht. Was konnte er also 
rom Reichstag fiir Unterstiitzung bei seinem Kampf gegen 
die Tiirken erwarten? Mag Ferdinand mehr oder weniger 
genau yon diesen Stimmungen der deutschen Stande unter- 
richtet gewesen sein, der Efslinger Abschied sagte ihm genug. 
Denn in Wahrheit half ihm die daselbst festgesetzte eilende 
Hilfe gar nichts. Sie sollte ja erst eintreten, wenn die Tiirken 
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Ósterreich angriffcn, und nur gegen die Tiirken gebraucht 
werden1). Deshalb beschlofs Ferdinand die einzelneu Stande 
vorher, jeden fiir sich, um Hilfe anzugehen. Wie der Er- 
folg zeigte, war so in der That mehr zu erreichen ais vom 
versammelten Reichstag. Aber zugleich machte Ferdinand doch 
in gewisser Weise die dortigen Yerhandlungen illusorisch.

1) Dies betont Ferdinand ausdriicklich in seiner Vorlage an den 
Regensburger Reichstag. Weil er sich wegen der Efslinger Beschliisse 
„wenig oder gar nichts vertrosten haben mugen, darumben ir Maj. auss 
ereyschender nott bewegt worden ist, ettlich Churf., fursten und stend in 
sonderheit umb hilff — anzusuchen.“ Absehrift im Miinchner Geheimen 
Staats-Archiv.

2) „Der Churfursten und fursten graven und stett namen, so kgl. 
M. zu Hungern etc. ad partem hilff zu thun bewilligt haben. Nemlich: 
der Churf. von Brandenburg, die zwen herz. von Braunschweig, Herzog 
Jorg von Sachsen, Herzog Friedrich von Bayern, Herzog von Meckeln- 
burg, Herz. von Pomern, Bischof von Costentz, Graf Bernh. von Solms, 
Graf Philips von Nassaw, Graf Joh. Antonj von Eysenberg, Stadt 
Frankfurt.

Nachvolgend und benent Chur und fursten auch stett haben die 
sach bis auf den reichstag gen Regensburg aufgezogen: Maintz, Cóln, 
Trier, Sachsen, Phaltz, Lantgr. von Hessen, Marggr. von Baden, Maister 
Teutschordens. Die bischeff von Salzburg, Speyer, Wurzburg, Regens
burg, Bamberg, Passaw, Eystett, die stett Cóln, Niirnberg, Augsburg, 
Ulm, item die stett und die im Algę w vast all.

Der fursten und stet namen, von den noch nit antwortt komen ist: 
Bischoff von Strassburg, Metz, von jungen Pfalzgraven, Herzog von Lut- 
ringen, Herzog von Giilh. Yon stetten Metz, Regensburg, Strassburg, 
Speyr, Wormbs ist kain antwortt gefolgtt/4 Im Miinchn. Geh. St.-Ar.

Bei einer Reihe von Standen hatten Ferdinands Wer- 
bungen auch sofort Gehór gefunden2 * *). Weitaus die Mehr- 
zahl hatte aber eine bestimmte Antwort hinausgeschoben, 
bis man sehen konnte, was der Regensburger Reichstag be- 
schliefsen wurde. Wir finden unter ihnen fiinf Kurfiirsten, 
die meisten Bischófe, die wichtigsten Reichsstadte, mehrere welt- 
liche Fiirsten; unter letzteren auch Landgraf Philipp von 
Hessen. Der Erzherzog hatte bei seinen Bittgesuchen also 
zwischen Gegnern und Anhangern der Reformation keinen 
Unterschied gemacht. Aber war es anzunehmen, dafs auch 
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die Antwort ganz unbeeinflufst von der Stellung zu der 
religidsen Frage ausfallen wiirde ?

Die Ansicht Luthers ware dies gewesen, der ganz un- 
bekiimmert um politische Erwagungen ruhig den Weg ging, 
den ihm sein Glaube wieś. Aber einen politischen Kopf 
besafs die evangelische Partei doch bereits. Das war Land
graf Philipp. Mochten andere darauf bedacht sein, Ferdi- 
nand durch ihre Unterstiitzung zu einem gnadigen Herrn zu 
machen, er kannte diese Riicksichten nicht und suchte nur den 
grdfsten Vorteil fiir seine evangelischen Biindnisbestrebungen 
aus der Yerlegenheit Ferdinands zu ziehen.

Im Mittelpunkte aller seiner Piane stand fiir Philipp 
die Restitution Herzog Ulrichs von Wiirttembergx). Ihre 
Bedeutung fiir die Sache des Evangeliums wuchs, je mehr 
Philipp durch Ulrich mit den Tendenzen der Schweizer Re- 
formatiou bekannt gemacht wurde. Eben damals nahm der 
Streit Luthers mit Zwingli immer grofsere Dimensionen an. 
In Speier stand Philipp noch ganz auf dem Boden des 
Luthertums 1 2), allmahlich aber vollzog sich bei ihm der Um- 
schwung und die Annaherung an Zwinglis Auffassung. Die 
Yerbindung mit den oberdeutschen Stadten, die gleichfalls 
immer entschiedner 3) der Zwingli’schen Lehre zuneigten, 
war ihm deshalb um so wichtiger. Den Schlufsstein aller 

1) Erwahnt sei, dafs Philipp auch jetzt wieder den Bischof von Os- 
nabriick, auf den man schon in Gotha gehofft, in sein Interesse hinein- 
zuziehen sucht. Zu Fastnacht 1527 war er mit Johann von Sachsen 
in Marburg, wo auch Ulrich von Wiirttemberg. Vergleiche Heyd, Herzog 
Ulrich. Schnurrer, Erlauterungen der wurttembergischen Kirchenreform- 
Geschichte. S. 74 Vergl. auch Truchsefs an Ferdinand vom 21. Marz 
1527. Konz. im Stuttg. St.-Archiv.

2) „sonderlich der schedlichen verfurischen tzwinglischer opinion und 
sectcn halben, die neben dem wort Christi an vilen orten gewaltiglich 
inrisse“ etc., aus einem Brief Philipps an Johann vom 13. September 1526. 
Konz. Marb. St.-Archiv.

3) Vergl. Keim, Schwab. Reformationsgeschichte, sowie dessen Refor- 
mation der Reichsstadt Ulm.
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dieser Bestrebungen bildete aber Herzog Ulrich, seine 
Zuriickfuhrung und die Verdrangung der ósterreichischen 
Herrschaft.

Seit dem Speierer Reichstag hatte Philipp mit wahrem 
Feuereifer1) sich dieser Aufgabe gewidmet. Er nahm nicht 
nur den Geachteten bei sich2) gastlich auf, er brachte ihn 
auch in freundschaftliche Beziehungen zu den Kurfiirsten von 
Sachsen 3) und der Pfalz4), sowie zu dem Herzog Heinrich

1) Einen kleinen, aber gewifs sehr charakteristischen Zug will ich 
hier anfuhren, um zu zeigen, wie Philipp alles und jedes damals von 
diesem Gesichtspunkte aus betrachtet, Herzog Ulrich behiilflich zu sein. 
Philipp hatte im Marz 1527 eine persónliche Begegnung mit Ludwig von 
der Pfalz gewiinscht. Da schrieb er diese plótzlich am 11. Marz wieder 
ab, und zwar — weil er Gevatter bei Heinz von Braunschweig stehen 
sollte. Er hatte es annehmen miissen, „das wir des orts die sach mit 
Wirtenberg auch furdern mogen“. — Aus der Instruktion, „was Ad. Raw 
an den pfalzgr. Ludwigen werben soll“. 11. Marz 1527. Marburger 
St.-Archiv.

2) Diese Kuhnheit, das sah Philipp voraus, mufste zu vielfachen 
Beschwerden Anlafs geben. Namentlich von dem Schwabischen Bund 
war zu erwarten, dafs er sich deshalb riihren werde. Daher erteilt 
Philipp fur den bevorstehenden Bundestag (Martini) seinem Gesandten die 
Weisung: „wo dir auch von wegen enthaltung herzog Ulrichs v. Wiir- 
tenberg etwas furgehalten wurde, darzu soltu von unsertwegen sagen, 
das wir inen keys. Maj. unserm allergnedigsten herrn noch auch dem keys. 
Statthalter auch dem bundt zu Schwaben zuwider oder zu nachteil ghar 
nit enthalten noch inen itzo in unsern landen haben. Man mege uns 
aber darumb beschreiben ongezweifelt, wir wurden uns mit redlich guter 
antwort vernemen lassen.“ — Aus der Instruktion fur Staffel. 24. Oktbr. 
1526. Konzept Marb. St.-Archiv.

3) Wenn, wie Philipp am 24. Oktober schrieb, Ulrich nicht mehr 
bei ihm war, so war er bereits zu Heinz von Braunschweig abgereist. 
Anfang November ist Ulrich in der That dort. (Nach Briefen Philipps 
vom 9. November im Marb. Archiv.) Von dort aus sollte er zu Johann 
von Sachsen. Die persónliche Begegnung fand Anfang Dezember in 
Eisenach statt. Auch Philipp war anwesend.

4) Mit Pfalz mufs Philipp sehon im Oktober in Yerhaudlungen 
daruber getreten sein. Am 3. November 1526 ist Kurf. Ludwig bereits 
fiir die „furbitte“ bei Ferdinand gewonnen. — Marb. St.-Archiv.
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yon Braunschweig. Recht eigentlich durch die Sache Herzog 
Ulricha hoffte er damals die ihm befreundeten Fiirsten 
immer enger mit seinen Planen zu verketten, die in letzter 
Linie wieder nur auf seinen eyangelischen Bund hinaus- 
liefen.

Im einzelnen diese Angelegenheit zu yerfolgen, ist hier 
nicht der Platz, es bleibt einer spatern zusammenhangenden 
Darstellung yorbehalten. Hier geniigt es, kurz die Haupt- 
momente zu skizzieren.

Kaum aber hatte Landgraf Philipp den Herzog Ulrich bei 
sich aufgenommen, so geriet die Wurttembergische Regierung 
in Angst und Aufregung1). Man fiirchtete sofort einen ge- 
waltsamen Angriff. Allerorten suchte man daher durch Kund- 
schafter sichre Nachrichten zu erhalten. Befreundete Fiir- 
sten 2) wurden brieflich und miindlich um Hilfe angegangen. 
Charakteristisch ist dabei, dafs bereits jetzt Kombinationen 
auftauchen 3 *), die spater in den Wirren der Packischen Handel 
in der That eintraten. Aber gewifs dachte Philipp damals 
noch nicht im entferntesten an einen kriegerischen Uber- 
fall. Ihm kam es zunaehst nur darauf an, Herzog Ulrich bei 
dessen Yerwandten Heinrich yon Braunschweig und seinem 
Bundesgenossen Johann von Sachsen einzufiihren. Die weitere 
Absicht war dann, in Yerbindung mit diesen und dem Kurfiirsten 
Ludwig yon der Pfalz, welchen Philipp sehr bald ins Yertrauen 

1) Yergl. dariiber die Akten des Marburger St.-Archi vs, Abteilung 
Wiirttemberg.

2) Am 31. Oktober wird durch den Wiirttemberger Statthalter Truch- 
sefs der Schwabische Bund angerufen, Herzog Ulrich stehe in Hessen 
„und andern orten in stetter und emsiger practik, solle auch eine treffent- 
liche rustung zu ross und fuss zusammenpracht haben/4 Persónlich geht 
Truchsefs nach Miinchen, um sich Hilfeleistung zu sichern etc.

3) Truchsefs berichtet am 10. November 1526 von seinen Bemii- 
hungen. Dabei erzahlt er auch, dafs Ulrich bereits mit Venedig — wie
spater in den Packischen Handeln Venedig in Yerbindung mit den evan- 
gelischen Fiirsten, d. h. Philipp von Hessen erscheint — in Beziehungen 
gestanden. 30 000 Dukaten hatten diese zahlen wollen etc.
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zog ^), gemeinsam bei Ferdinand yorstellig zu werden, er 
solle doch Ulrich wieder in sein Herzogtum zuriickkehren 
lassen, da er sich ja nur gegen eine Reichsstadt, nicht aber 
gegen das Haus Ósterreich vergangen 1 2).

1) Vergl. oben S. 188 Anm. 4.
2) So Philipp an Johann am 9. November mit der Bitte, nichts zu 

versaumen, „diweil das eisen warme und etwas auszurichten ist“. Marb. 
St.-Archiv.

3) Bereits am 3. November. S. oben S. 188 Anm. 4.
4) Sie fand auf Wunsch Philipps statt, der bereits am 9. November 

Johann ersucht, Herzog Ulrich zu sich einzuladen. In einem eigenhan- 
digen Schreiben vom 6. Dezember erklart sich Johann bereit, sie in 
Eisenach zu empfangen. Da er aber darin geschrieben, Ulrich solle in 
der Herberge bleiben, bis er ungesehen ihn besuchen werde, wurde 
Philipp sofort argwohnisch. Am 10. Dezember suchte Johann seine Be- 
fiirchtungen zu zerstreuen. Eigenh. Brief im Marb. St.-Archiv.

5) „Diweil wir dan vermergken, das e. 1. sambt H. Heinrich von 
Braunschweig eigner person, wie nehest zu Eisenach der verlass gewesen, 
nicht reiten werden'1 etc. Johann an Philipp, 19. Januar 1527. Orig. 
Marb. St.-Archiv. Vergl. auch Beilage XXI.

6) Bekannt ist, wie unzuverlassig sich Herz. Heinz spater bewies. 
Dafs er bereits jetzt doppeltes Spiel spielte, beweist Beilage XXI.

7) Am 19. Januar; ebenso 26. Januar 1527. Original im Marb. 
St.-Arch.

So weit gelang auch alles. Ludwig von der Pfalz 3) 
war bereit, an dieser Yorstellung teilzunehmen. Kurfurst 
Johann ward auf einer persbnlichen Zusammenkunft4) im 
Dezember 1526 zu Eisenach, bei der auch Ulrich zugegen, 
gewonnen. Nach der hier getroffenen Verabredung 5) wollte 
Landgraf Philipp mit Herzog Heinz personlich in Bbhmen 
ihr Anbringen yortragen. Man liefs jedoch, wie es scheint 
Herzog Heinricha6) wegen, diesen Plan spater wieder fallen. 
Eine Gesandtschaft sollte im Namen der genannten Fiirsten 
die Bittschrift iiberreichen.

Da aber wurde Kurfurst Johann 7) bedenklich und bat 
um Aufschub der Gesandtschaft. Er fiirchtete einen ungiinstigen 
Eindruck bei Ferdinand, der dadurch leicht bewogen werden 
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konnte, die bei der bóhmisehen Krone zu Lehen J) gehenden 
Meifsnischen Besitzungen den Wettinern yorzuenthalten. Auch 
der Pfalzer 1 2) Kurfiirst wiinschte eine Yerzogerung.

1) In der That stellt Johann am 10. Februar 1527 Vollmacht fiir 
Albrecht von Mansfeld und H. von Minekwitz aus zum Beistande des 
Kurprinzen bei Empfang der Lehen in Meifsen durch Ferdinand. Weim. 
Ges.-Archiv. Reg. D. p. 304. No. 31.

2) ,,wie dan gemelts Ludwigs Churf. gemut, ais wir aus der uber- 
sandten copie yermerken, auch stehet.(t Johann an Phil. 26. Januar 1527. 
Marb. St.-Arch. Vergl. folg. S. Anm. 4.

3) Am 21. Februar berichtet es Philipp an Johann mit der Bitte, 
eine definitiye Antwort hinauszusehieben, bis man sich mit Kurf. Ludwig 
yerstandigt. „Dan wo wir itzt uns mit diensten gegen kgl. wirde 
erzeigen und nit zuvor diese werbung fur Wirtenberg thun, wurden 
hienest unsere dienst — nit so angeneme ais itzo sein.“ Konzept im 
Marb. St.-Archiy. Am 14. Marz berichtet Johann, dafs sich seine Ant
wort mit der Philipps „yergleiche". Orig. Marb. St.-Arch.

4) „weil das eyssen warm und zu schmitten ist.“ Phil. an Johann. 
14. Marz 1527. Konzept im Marb. St-Archiy.

5) — „aber Pfalz uffzugleich antwort geben, us der ursach, sich der-
selbigen mit m. gned. herrn von Hessen zuyergleichen, gewartt und noch.“
Aus der „Pfallz antwortt uff das antragen Adolf Rauwen von wegen ms.
gn. h. yon Hessen11. Marb. St.-Archiy.

In diesem Augenblick traf die Werbung Ferdinands bei 
Philipp ein3). Hatte Philipp schon friiher gehofft, wegen der 
Yerlegenheiten Ferdinands um so leichter bei diesem etwas 
zu gunsten Ulrichs erreichen zu kónnen, so war er jetzt so- 
fort entschlossen, die giinstige Gelegenheit nicht unbenutzt 
yoriibergehen zu lassen. Das Eisen sollte geschmiedet werden, 
so lange es heifs war4).

Umgehend schrieb Philipp an Johann, er solle, falls er, 
wie yorauszusehen, in ahnlicher Weise um Hilfe angegangen 
wiirde, eine definitiye Antwort hinaussehieben, bis sie ge- 
meinsam mit Kurfiirst Ludwig yon der Pfalz sich uber eine 
solche yerstandigt. Auch tauschte er sich nicht. Die Yer- 
bindung zwischen ihnen und dem Kurfiirsten yon der Pfalz 
war bereits so innig, dafs auch Ludwig, der inzwischen 
gleichfalls aufgefordert worden war, yon freien Stucken5 * * *) 
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eine bestimmte Erklarung abzugeben zćigerte, bis er sich 
nicht zuvor mit Philipp yerabredet.

Nach Philipps Plan durfte Ferdinand in keinem Fali 
von ihnen eine Unterstiitzung erhalten, ehe nicht ihre beab- 
sichtigte Gesandtschaft abgegangen, von Ferdinand empfangen 
worden und seine Antwort heimgebracht hatte. Denn da sie 
in ihrer Fiirbitte fiir Herzog Ulrich1) neben den 1000 Reitern, 
die dieser fiir den Fali, dafs er sein Herzogtum wieder- 
erlange, abgesehen yon sonstigen finanziellen Leistungen, zu 
stellen yersprach, auch ihrerseits zur Ausriistung yon 1000 
Reitern sich yerpflichteten, so durften sie wohl oder ilbel 
jetzt 2) Ferdinand nicht unterstiitzen, wenn sie nicht Herzog 
Ulrichs Sache schadigen wollten. „Wo solcher Dienst und 
Yorstreckung koniglicher Wiirde yon uns jetzt geleistet wurde", 
schreibt daher Philipp 3) mit Recht an Ludwig yon der Pfalz, 
„und sie ihre Sachen nach ihrem Willen ausrichten kbnnten, 
wiirde danach unser Erbieten in dieser Sache desto weniger 
angesehen und geachtet werden."

1) Yergleiche den Wortlaut der Werbung bei Sattler II.
2) Ursprunglich beabsichtigte Philipp den Kurf. Ludwig persdnlich 

aufzusuchen. Er schrieb jedoch, weil er zu Heinz von Braunschweig 
reisen mufste, am 11. Marz diese Zusammenkunft wieder auf. Statt seiner 
aber sandte er seinen Rat, Ad. Raw von Holzhusen. Dessen Instruktion, 
11. Marz, im Marb. St.-Archiv.

3) Eben in seiner Instruktion fiir Raw vom 11. Marz.
4) So schreibt Johann am 30. Marz, er fiirchte, Ferdinand werde es 

„unfreuntlich vermerken, das sie ein pfentliche antwort und erpietung 
desselb reutterdienst halb geben lassen.“ Und ferner : „Darzu wil wol zu 
bedencken sein, diweil wir uns dem von Wirtenberg zu gut mit 1000 
Pferden zu dienen erbieten wollen, mit was glimpf wir domach dem 
konig des gebeten reuterdiensts halben abschlegig antwort geben mogen“ 
etc. Marb. Archiv. — Mit Kurfiirst Ludwig hatte ursprunglich Philipp 
persdnlich zusammen kommen wollen. (Vergl. Anm. 2.) Die Antwort, 
die sein Gesandter Raw heimbrachte, lautete: darumb Pfalz geacht, es 
mocht von diesen sachen (Herzog Ulrichs) vielleicht auch nicht (durch 
Ferdinand) gehandelt werden. Aber wie dem, so sey Pfalz nochmals 
willig etc. Marb. St,-Arch.

Diese Erwagungen waren so schlagend, dafs die beiden 
Kurfiirsten4) trotz innern Widerstrebens dem kiihnen Genossen 
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folgten. Mitte Apriltrafen ihre Ratę in Niirnberg zu- 
sammen und reisten direkt zu Ferdinand weiter. Am 6. Mai 
erteilte ihnen Ferdinand Antwort. Er konne ohne seinen 
Bruder in dieser Frage nichts thun, wolle diesem aber von 
ihren Antragen Bericht erstatten 1 2 3 *).

1) Palmarum, 14. April 1527.
2) Vergl. auch Sattler, Gesch. Wiirtembergs II, S. 166.
3) Die Akten daruber im Marb. St.-Archiv. Vergl. auch Sattler, 

1. c. II, S. 165. Besonders hervorheben will ich an dieser Stelle nur 
noch, dafs Truchsefs auch bei Kurfurst Ludwig von der Pfalz per- 
sonlich seine Werbung anbrachte, zunachst allerdings nur in betreff des 
Reiterdienstes gegen Ungarn. Und Ludwig war schwach genug — es ist 
dies sehr bezcichnend fiir ihn — zu erklaren, er wolle seinem Gesandten, 
der mit denen Johanns und Philipps zusammen nach Breslau reise, „da- 
neben in bevelhe geben, wo kgl. M. auf ihr Begehren nit bewilligung 
thue, das dannocht s. churf. gn. gesanter e. kgl. M. des begerten 
reuterdienstes halb dermassen seiner churf. gn. meynung und erbieten er- 
offnen und verstendigen soli, darob zuversichtlichen e. kgl. Maj. ein gut 
freuntlich beniegen empfahen werd.“ Truchsefs an Ferdinand. 21. Marz 
1527. Konzept. Stuttg. St.-Archiv.

Wenn Philipp so wenig sich auf seine Bundesgenossen und Freunde 
yerlassen konnte, dafs jetzt Ludwig von der Pfalz, wie friiher Heinz v. 
Braunschweig hinter seinem Riicken Yersprechungen abgaben, die den 
beabsichtigten Schritt von vornherein hinfallig machten, so kann es nicht 
Wunder nehmen, dafs Ferdinand trotz aller Verlegenheiten so wenig sich 
um Philipps Antrage kiimmerte.

XIV. 13

Es war vorauszusehen, dafs Ferdinand bei aller Schwie- 
rigkeit seiner Lagę so leichten Kaufes Wiirttemberg nicht 
herausgeben wiirde. Natiirlich aber beruhigte sich Philipp 
bei diesem Entscheid nicht. Es ist ja bekannt, dafs er nicht 
eher ruhte, ais bis er Herzog Ulrich nach Wiirttemberg 
zuriickgefiihrt. Andrerseits weckten diese Bemiihungen von 
neuem alle Befiirchtungen wieder, die man von osterreichischer 
Seite schon friiher gehegt.

Abermals, nur noch in rerstarktem Mafse, traf man Vor- 
sichtsmafsregeln, suchte man sich nach allen Seiten hin vor den 
yermeintlichen Angriffsplanen Philipps zu schiitzen s). Man 
malte so lange den Teufel an die Wand, bis er im Friihjahr 
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1528 wirklich sich zeigte. Denn nicht zum wenigsten durch 
diese fortgesetzten Yerdachtigungen und Aufstachelungen, die 
schliefalich zu allgemeinem Mifstrauen und Aufregung fiihrten, 
ward jene gewitterschwule Atmosphare erzeugt, die schliefs
lich in den Packischen Handeln sich entladen sollte.

Bei solcher Stimmung der ganzen Kation1) und ihrer 
Haupter ist es nicht zu yerwundern, dafs der Regensburger 
Reichstag so ganzlich resultatlos verlief. Allein Ferdinands 
persónliche Anwesenheit hatte yielleicht2) die Sache in andre 
Bahnen zu lenken vermocht. Er aber blieb, durch seine 
Geschafte in Bohmen und Schlesien aufgehalten, fern. Nicht 
einmal bevollmachtigte Gesandten schickte er rechtzeitig 3) 
dahin ab. Die Folgę war, dafs personlich so gut wie kein 

1) Unter den Griinden, weshalb er personlich nicht nach Regensburg 
kommen konne, fiihrt Kurfiirst Ludwig auch den an, dafs ihm neulich 
Warnung zugekommen, dafs „wider ein versammlung etlicher entlaufner 
personen und gemeiner leut um castell sein soll.“ Im Gewaltsbrief fiir 
seinen Gesandten, Samstag nach Oculi. 1527. Milnch. St.-Arch. — Auch 
im Marz aufserte er sich Philipp gegeniiber, dafs „die aufruren noch nit 
gar erloschen“. Marb. St.-Arch.

2) Daher war das erste , was das Regiment that, dafs es Ferdinand 
bat, in Regensburg personlich zu erscheinen. — Am 2. Mai 1527 schreibt 
Ferdinand aus Breslau an den Bischof von Augsburg, an die Herzoge Ott- 
heinrich und Philipp v. Bayern etc., er konne zum Anfang (!) des Reichs- 
tags personlich nicht erscheinen. Habe aber, „damit unsernthalben 
kein versaumnis erschein,u seine Gesandten abgeschickt, die jedoch, „ehe 
sy sich bei gemeiner versammlung ansagen, E. freuntschaft sonderlich 
ansprechen sollen“ etc. Miinchn. Reichs-Arch.

3) Am 4. Mai meldet Konrad von Rechberg: Graf Ulrich von 
Helfenstein „ist vergangner tage hie ankomen, der sich von kgl. w. zu 
Beheim beschidn sein und das er H. Sigmunden von Bolheim mit 
gewalt und instruction von kgl. w. gefertigt hie gefunden haben sollt, 
aber on denselben von Bolheim ichts zu handeln, nit bevelh hette, an- 
zeigt, und also noch hie liegt, auf den von Bolheim oder verrern Be- 
schaid warttend.“ Regensb. Samstag nach Quasimodogen. 1527. Orig. 
im Munchner Geh. St.-Archiv.

Am 14. Mai berichtet Rechberg dann, dafs diese Gesandten erklart, 
„das an gestem inen von kgl. w. Credentz, Gewalts und Instructionsbrief 
zuekomen were.“
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Fiirst erschien und auch von den Gesandten nur wenige ein- 
trafen. Allein die Stadte waren — wir sahen, warum — 
leidlich zahlreich yertreten1). Eine allgemeine Reichsyerhand- 
lung kam nicht zustande.

1) Dies fiel auch auf. So schreibt Rechberg am 4. Mai: die red ist, 
im still, das die stet durch ire gesanten in tapfrer anzal hie zusamen 
komen und das, im schein des reichstags, thun sollen, sich was ires vor- 
habens oder handlung zu unterreden.

2) So berichtet Konrad ron Rechberg an die Herzoge Ottheinrich 
und Philipp ron Bayern. Original im Miinchner G-eh. St.-Archiv.

3) Nach Bericht Rechbergs vom 15. April.
4) Wie Fiirstenberg schreibt, wegen Todesfalls seines Vaters. ,,Wirdt 

gegenwerdigen reychsdag nit furdern.“ Bericht Fiirstenbergs an Frank
furt im Frankf. St.-Arch.

5) Nach Bericht Rechbergs rom 20. April. Orig.
6) „und sonder durch ettlich des Regiments den Botschaften begegnet 

worden, alls das sy gern wołlten, das wir Bottschaften serr anhielten, 
das der lasst hie wider wegk zu eiln und abzuziehen, auf uns Bott
schaften gelegt wurd, aber die bottschaften haben solichs gemerkht und 
auf die mainung antwort gegeben, diweil bemelte Churf. und fursten — 
den merern taił jungst zn Esslingen aigner personen yersamlet gewest, 

13*

Am 1. April sollte der Reichstag beginnen. Am 15. 
April2) waren aufser Markgraf Philipp yon Baden ais Statt- 
halter und dem Regiment nur erschienen die Botschafter des 
Kurfiirsten von der Pfalz, der Bischofe yon Augsburg und 
Wiirzburg, der Herzoge Ottheinrich und Philipp yon Bayern 
und der Stadt Strafsburg. Unter diesen Umstanden war das 
erste, was das Regiment that, dafs es an Ferdinand schrieb, 
so schnell ais moglich nach Regensburg zu kommen, wenn anders 
er etwas erreichen wolle 3). Sehr aussichtsyoll war es auch 
nicht, dafs Philipp ron Baden gleich um Urlaub bat4 5).

Am 19. April waren doch wenigstens die Vertreter der 
rheinischen Kurfiirsten, auch sonst noch einige wenige weltlicher 
Fiirsten eingetroffen, so dafs am 20.6) die Botschafter der im 
yorigen Jahre zuEfslingen yersammelten Kurfiirsten und Fiirsten 
zur ersten Sitzung aufs Rathaus erfordert werden konnten. So 
yiel zeigte sich sehon hier, Regiment so gut wie Botschafter 
wiinschten den Reichstag zu yerlassen 6); man scheute sich 
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nur damit den Aufang zu machen. Die Gesandten erklarten 
bereits jetzt, wenn seiner Zeit in Efslingen schon die Kur- 
fiirsten und Fursten, die dort grófstenteils doch. persbnlich 
erschienen, in den ausgeschriebenen Reiehshandlungen nichts 
hatten beschliefsen mdgen, so konnten sie, da sie nur in so 
geringer Anzahl, erst recht keine Beschliisse fassen. Damit 
war in Wahrheit das Schicksal des Reichstags entschieden.

Die erste allgemeine Sitzung fand am 4. Mai stattJ). 
Der erste Punkt der Tagesordnung — es ist wahrhaft er- 
hebend — betraf die Sessionsstreitigkeiten. Die Stande 
wurden ersucht, diese der „Grofse der Saehen" wegen ruhen zu 
lassen. Also nicht einmal mit diesem so beliebten Zeityer- 
treib sollte man sich in Regensburg beschaftigen diirfen. 
Das Zweite war die Bitte, die Stande sollten doch eine Zeit 
lang noch sich gedulden und ausharren. Am folgenden Tage 
antworteten die Stande, sie wollten noch 8 Tage warten, in 
der Zwischenzeit aber sich gemeinsam iiber die Reichstags- 
angelegenheiten besprechen1 2). Da man einig war, wegen zu 
geringer Anzahl nichts beschliefsen zu kdnnen, wurde bereits 
ein Entwurf3) des Abschieds aufgesetzt und dem Regiment 
zugestellt. Die Stadte4) hatten zwar einige Worte geandert 

in den ausgeschriben reiehshandlungen nichts besliessen hetten wellen — 
so wiisten sid die erschinen botschaften und Stennd in so klainer anzal 
noch vil weniger besliesliehs zu handeln. Wolten aber noch etlich tag 
beharren und sehen, wer erscheinen wolt.“ — Sambst. nach Ostern 1527. 

1) Konrad von Rechberg vom 4. Mai 1527. Entsprechend berichtet 
dariiber Fiirstenberg in seinem Brief vom 7. Mai 1527. Frankf. St.-Arch.

2) Rechberg am 11 Mai: „also, das die stand noch in die acht tag 
verzug haben wollten, mitler zeit zusamen zugeen und sich zu unter- 
reden.“

3) Am 11. Mai schreibt Rechberg: „in mittler zeit durch die stende 
von einem abschid, diweyl sy so in geringer anzal in den hochtreffen- 
lichen sachen, wie das ausschreiben yermocht, nichts furzunemen oder zu 
besliessen wussten, gehandelt und des ein notl begriffen“. — Original 
Miinch. Geh. St.-Archiv.

4) „Die (Stadte) haben darin ettlicher gestellter wort halben mangels 
und beswerung gehabt und gebeten zu enndern, aber nichts erlangen 
mogen, sondern die stend auf irem begrif verhartu etc.
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haben wollen, konnten aber nichts durchsetzen. Am 13. Mai1 2), 
dachte man, wiirde die Antwort des Regiments erfolgen.

1) „acht ich, — das ytz kunftigs montags11 etc.
2) 7. Mai 1527. — Konrad von Rechberg: „H. Sigm. von Bolheim — 

auch von meiner gnedigen herrn Herzog Friederichs etc. H. Jorg Herr v. 
Heidegk, Hofmeister, und Landgrafen von Hessen wegen, Ott Hund, sind 
Montags und Erichtags nechst aukomen.“ Samstag nach Misericordia. 
Original im Munchner Geh. Staats-Archiv.

Im Abschied ist Otto Hundt nicht genannt, daher auch angenom- 
men wurde, es sei iiberhanpt von Philipps Seite kein Gesandter nach Regens
burg geschickt worden. (So auch noch jiingst von Virck im Programm 
des Weim. Gymn.)

3) Nach Rechbergs Bericht vom 11. Mai. Ubereinstimmend meldet 
es Fiirstenberg an Frankfurt. Erwahnt im Abschied. An seine Stelle 
trat Montfort, vergl. den Abschied. — Am 24. April bittet Ferdinand den 
Pfalzgrafen Friedrich einzutreten. Ebenso Wilhelm v. Bayern und Kasimir 
v. Brandenburg. Sie alle waren ja aber nicht anwesend. Karlsruher 
Generallandes-Archiv.

4) Yergl. Beilage XIX.
5) Yergl. den Abschied.

In diesen Tagena), da die Botschafter bereits iiber den 
Abschied berieten, entschlossen, in keiner Erage definitive 
Eutscheiduugeu zu treffen, kam Landgraf Philipps Gesandter, 
Otto Hundt, in Regensburg an. Den Tag vorher war der 
Statthalter, Philipp von Baden 3), abgereist. Was sollte er 
bei diesem Zerrbild von Reichstag hier langer yerweilen? 
Die Yoraussetzungen, die Landgraf Philipp bei Aufsetzung der 
Instruktion4) gehabt, fehlten samt und sonders. Von diesem 
Reichstag war weder ein Beschlufs gegen das gbttliche Wort, 
noch in irgend einer andern Sache zu erwarten, wie das 
die anwesenden Gesandten auch bereits unumwunden erklart 
hatten. Es fehlte der Yertreter des nachsten Bundesgenossen 
seines Herrn, des Kurfursten von Sachsen, auch der des 
Herzogs von Yeldenz5); statt Krefs war Tetzel aus Nurnberg 
erschienen etc. Wenn auf diese Weise die Mbglichkeit eines 
gemeinsamen entschiedenen Yorgehens wegfiel, so war andrer- 
seits ja auch kein nachteiliger Beschlufs zu befiirchten. Be- 
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ruhigt konnte Otto Hundt diesen von Anfang an zur Ergeb- 
nislosigkeit yerurteilten Reiehstag yerlassen, sobald er seinen 
letzten Auftrag yollbracht, sobald er von den Stadten Augs
burg, Niirnberg, Strafsburg, Ulm die Antwort auf die Frank
furter Biindnisantrage erhalten.

Die drei letztgenannten hatten ihre Yertreter gesandt; 
der Wichtigkeit der zu yerhandelnden Sachen entsprechend, 
ihre tiichtigsten Burger. Von Strafsburg waren Sturm und Herlin, 
yon Niirnberg Tetzel, yon Ulm Besserer beordert worden 1). Augs
burg fehlte2). Hatte es, da Ferdinand aller Voraussicht nach 
persónlich nicht erscheinen konnte, yorgezogen, zur Vermeidung 
aller etwaigen Konflikte daheim zu bleiben? Jedenfalls war 
es ihm sehr erwiinscht, auf diese Weise einer bestimmten 
Antwort an die eyangelischen Fiirsten iiberhoben zu sein.

1) Die Strafsburger trafen am 12. April, Tetzel in Begleitung von 
Siegen und Fiirstenberg am 1. Mai in Regensburg ein. Nach Bericht 
Fiirstenbergs war Besserer am 7. Mai noch nicht erschienen. Vor dem 
18. mufs er aber angekommen sein, denn im Abschied wird er genannt. 
Vergl. auch folg. S. Anm. 3.

2) Vergl. den Abschied.
3) Vergl. Virck, Pol. Korr. I, No. 494.
4) Er mufste nachgeschickt werden, da zur Zeit der Abreise Sturms 

der Bericht vom Frankfurter Tag noch nicht eingetroffen war.

Allein auch die andern Stadte empfanden ein ahnliches 
Unbehagen, Stellung zu nehmen, nur waren sie ehrlich ge- 
nug, ihre Meinung auszusprechen. Diese kam aber auf eine 
Ablehnung der fiirstlichen Antrage hinaus. Der Befehl der 
Strafsburger3), den sie am 26. April an Sturm nachschickten4), 
lautete: Er solle erklaren, man konne bei jetzigen sehweren 
Lauften und der Tiirkennot es nicht fiir niitzlich oder gut 
ansehen, neben solchen hochwichtigen Beschwerden besondre 
Biindnisse aufzurichten. Man yersehe sich yon Seiten der 
beiden Fiirsten aller Gnade, wie umgekehrt sie nichts anders 
ais dienstlichen und guten Willen ihnen erweisen wiirden. 
In dieser oder in ahnlicher Weise, je nach den Beratungen 
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mit den andern Stadteboten, sollte Sturm eine „freundliche 
abschlagliche Antwort*1 erteilen.

1) Yergl. ihr Schreiben an Ulm vom 10. Mai 1527. Beilage XXII. 
Dafs sie sich auch „unter dem schein des Evangeliums“ verbinden sollen, 
ist ihnen besonders anstólsig. Man vergl. meine Interpretierung des 
Biindnisses. S. 164 ff.

2) Zu weiteren Yerhandlungen scheint es auch nicht gekommen zu sein. 
Denn am 17. Mai 1527 schreibt Niirnberg an Tetzel, sie hatten seine 
Berichte erhalten und „triigen derselben gut gefallen. Und wiwol wir nit 
sachen wissen, darumb dir von uns noch der zeytt zu schreyben oder 
bevelch zu thun von notten were“, sendeten sie doch einen Boten etc. 
Niirnb. Kr.-Arch.

3) „Diweil aber in den sachen (wie wir ewer w. in schrift hievor 
entdeckt) aus vill treffenlichen ursachen schwer und mit sorgen zu thun 
und zu lassen. So ist demnach unser bit, mitzuteilen, was sie deshalben 
entschlossen oder ir rats botschaft uff — reichstag zu handeln bevelch 
gethan,“ so hatte Ulm an Niirnberg geschrieben, 6. Mai 1527. (Montag

Freundlich sollte die Absage sein. Denn so wenig Strafs
burg auf Philipps Yorschlage einzugehen wagt, die Yerbin- 
dung mit den eyangelischen Fiirsten, wie sie sich in Speier 
angebahut und bewahrt, will es nicht eigentlich abweisen und 
zerstóren. Und darin begegnete es sich yollkommen mit 
Niirnberg. Auch dieses trug Bedenken1), sich „in eine end- 
liche Yerstandnis", besonders aber eine „hilfliche Einigung 
gemafs der iibergebnen. Yerzeichnus zu Frankfurt11 einzulassen. 
Nicht weniger scheute man sich aber „aus allerlei tapfern 
Ursachen11 die Antrage ganz von sich zu weisen. Ihr Be- 
streben ging deshalb dahin, die Yorschlage weder zu be- 
willigen noch auch yollstandig abzulehnen: yom Biindnis 
fiirchtet man Nachteile und Weitlaufigkeiten, von seiner Ab- 
lehnung nicht geringe Unzutraglichkeiten. Also mufste der 
Handel in „einem Anhang behalten" werden. In solcher 
Weise sollte Tetzel sich mit den iibrigen bereden, ohne wei- 
teren Befehl ihrerseits aber nichts beschliefsen2).

Wo die beiden wichtigsten Reichsstadte im wesentlichen 
derselben Meinung waren, wird auch Ulm sich nicht yon 
ihnen getrennt haben3). Mit entsprechend „freundlicher 
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abschlagiger Antwort" wird Otto Hundt also sich haben zu- 
frieden geben miissen. Er mufs auch bald darauf Regens
burg yerlassen haben, denn im Abschied ist er nicht genannt.

Die hochfliegenden Piane, mit denen Landgraf Philipp 
sich getragen, waren abermals nicht in Erfullung gegangen. 
Der Abstand zwischen ihnen und den Ansichten der Stadte, 
wie er jetzt klar hervorgetreten, war so grofs1), dafs man 
fast eine Entfremdung nach eben begonnener Annaherung er- 
warten mufste. In der That zogen sich auch Frankfurt 
und Augsburg scheu zuriick. Die iibrigen drei Stadte jedoch 
behielten die Yerbindung mit den eyangelischen Fiirsten im 
Auge, wenn sie auch zunachst noch ein Biindnis ab- 
lehnen zu miissen glaubten. Das Gefiihl gemeinsamer In- 
teressen liefs sie auch ferner freundschaftliche Beziehungen 
mit diesen pflegen. Die allgemeine politische Lagę, welche 
ein feindseliges Eingreifen des Kaisers yerbot, in Yerbindung 
mit der seit dem Speierer Reichstag wieder machtyoll

1) Man vergl. z. B. den Strafsburger Befehl, betr. Turkengeld und 
Protestation. Wahrend Philipp fest darauf rechnete, die Stadte wurden 
mit ihm gehen, sprechen die Strafsburger nur von stadtischen luteressen, 
die bei diesen Fragen etwa in Mitleidenschaft gezogen werden konnten. 
Dann sollten ihre Gesandten diese durch „Udlich und tregliche mittel“ 
wahren; aber auch dies nur in Gemeinschaft mit den andern Stadten. 
Einer Verbindung mit den Fiirsten weicht man geradezu aus. Der 
Unterschied des jetzigen Yerhaltens gegeniiber dem friiheren in Speier 
ist augenfallig.

nach Misericordia domini). Niirnb. Kr.-Archiv. Die Unsicherheit und 
Unentsehlossenheit Ulms ersieht man schon aus dem Datum ihrer Anfrage. 
Strafsburg hatte bereits am 26. April Stellung genommen. Da Niirnbergs 
Antwort vom 10. Mai, so hat Besserer kaum noch rechtzeitig definitiven 
Bescheid in Regensburg geben konnen. Vermutlich ist Besserer erst auf 
Niirnbergs Erklarung vom 10. Mai abgeschickt worden. Ais man wufste, 
dafs auch Niirnberg auf die Biindnisplane Philipps nicht eingehen wiirde, 
war man von allen Zweifelsąualen schnell befreit. Doch hielt man es 
zugleich fiir zweckdienlicher, die ablehnende Erklarung in Regensburg 
abzugeben, und Besserer eilte nach Regensburg. 
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auschwellenden reformatorischen Bewegung in Deutschland, 
wie sie im Volke heryortrat, schienen eine augenblickliche 
Gefahr auszuschliefsen. Um so weniger mochten die Stadte 
sich yon allen bisherigen Bedingungen ihrer Macht und 
Stellung lossagen und den Fiirsten in die Arme werfeu. Dafs 
aber ihre Beziehungen zu diesen nicht einrosteten, dafiir 
sorgte schon der schwabische Bund, welcher sich immer mehr 
und mehr zur katholischen Tendenz bekannte1).

1) Dariiber sehr lehrreiche Akten im Marb. Archiv. Das gemein- 
same Ankampfen Philipps und der Stadte gegen die katholischen Tendenzen 
des Bundes soli in einem spateren Kapitel beleuchtet werden.

2) Am 6. Mai kam von Polheim, der andere Gesandte Ferdinands, 
an, „ist aber in keinem rat oder handlung nyt bei uns gewest, und hat 
sich auch weder bey den stenden noch bey dem regiment nicht ange- 
zeigt‘‘. Nach Rechbergs Bericht vom 14. Mai sei „hut dato“ von ihnen 
vorgebracht worden, dafs sie Instruktion etc. gestem erhalten, „begernd 
und gesynnend (uber vorgehort der stende bewilligung) das man wollt 
den reichstag anfahen und damit furfarn etc. Aber ich kan nit anders 
versteen dan, das die Stend der ursachen halb — bei itz angeregter ir 
maynung des abschids hafften und bleiben werden“. Erichtag nach 
Jubilate. Original im Miinchner Geh. St.-Archiv.

3) Nach dem Bericht der konigl. Gesandten.

Ais die Stunde der Gefahr schlug, war so die Briicke 
zu einer Yereinigung bereits geschlagen. Mochte auch die 
eine oder andere Stadt abfallen, was man dadurch an Aus- 
dehnung und Machtfiille verlor, gewann man an Energie 
und Zuyerlassigkeit. Schon jetzt ist vorgezeichnet, was bald 
darauf in den Packischen Wirren und bei der Speierer Pro- 
testation sich erfiillen sollte. —

Was das Ende des Reichstags selbst sein wiirde, konnte 
nach dem bisherigen Verlauf nicht mehr zweifelhaft sein. Ganz 
am Schlufs yersuchten die endlich eingetroffenen Gesandten 
Eerdinands zwar nochmals, es zu wirklichen Yerhandlungen 
iiber die Tiirkensteuer und andre Gegenstande kommen zu 
lassen2 3). Allein es half nichts mehr, dafs sie fiir diesen 
Fali die Ankunft Ferdinands in Aussicht stellten’), dafs sie 
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baten, doch weuigsteus die Efslinger Beschlusse in betreff 
der eilenden Hilfe1) giinstiger fiir den Erzherzog zu gestalten, 
zu gestalten, dafs die dort beschlossenen Truppen zur 
Eroberung der ungarischen Passe und Schlósser und bei 
Gegeumafsregeln des Woiwoden auch gegen diesen yerwendet 
werden durften; komme doch die Eroberung Ungarns der 
deutschen Nation zu gut und geschehe vornehmlich deshalb, 
damit Ferdinand mit aller Macht gegen die Tiirken handeln 
konne2 3). Die Stande blieben bei ihrer Ansicht 8), sie in ihrer 
geringen Zahl kónnten nichts beschliefsen. Sie durften daher 
auch nicht in den Beschliissen, wie sie zu Speier und Efs- 
lingen festgesetzt, eine Anderung yornehmen 4).

1) Nachdem in dem „anbringen des konigs von Beheim rethe. und 
botschaft, den reichsstenden gescheen“ von Ferdinands Absichten etc. 
erzahlt, heifst es, sie sollten sich des Konigs von Ungarn Schicksal zu 
Herzen nehmen „und darauf ir Maj. die eylendt hilff der zweyer viertel 
jaer auff die sechs monat, wie jungst zu Speier und Esslingen beschlossen 
ist, dergestalt folgen zu lassen und bewilligen. Also das ir kng. Maj. 
solche neben ir Maj. kunigreichen — vermogen zu widereroberung der ort, 
schloss und Bess und so ir Maj. der Weywa oder ymands ander an so- 
lichem yerhinderung thun wollt, gegen des Weywaden oder andern ge- 
brauchen mugen etc.“ In den Neuburger Akten im' Miinchner Geh. St.- 
Archiv. Zu vergl. auch der Bericht der Kgl. Gesandten an Ferdinand. 
Abschrift ohne Datum im Munchn. Geh. St.-Archiv.

2) So im „anbringen11 der konigl. Ratę.
3) Wie die Gesandten in ihrem Bericht sagen, hatten sie neben Statt- 

halter und Regiment die Stande bearbeitet, aber „unangesehen der ver- 
schiedeuen beweglichen ursachen,11 die sie vorgebracht, „nichzitz erlangen 
oder sy von irem furnemen abzustan mit nichte bewegen mogen.11

4) Vergleiche den Abschied, § 14. So schreiben die kgl. Gesandten 
auf einen Brief Ferdinands vom 28. Mai: „gedenken, wo schon die pot- 
schaften noch bei einander, das sy uss dem abschied zu Esslingen mit 
nichten geen wurden11. Miinch. St.-Areh.

5) Vergl. den Abschied, §§ 11 u. 13; auch den Bericht der konigl.
Gesandten.

Ein andrer Punkt der Instruktion Ferdinands betraf 
die Unterhaltung des Regiments und Kammergerichts5 *).
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Die Stande erklarten, dazu nicht von ihren Herren, weil es 
nicht im Ausschreiben gestanden, autorisiert zu sein1). Sehr 
charakteristisch ist, dafs Ferdiuand bei dieser Gelegenheit 
sogar das Ansinnen stellte, beide, Regiment wie Kammer- 
gericht, von Speier weg nach Regensburg zu yerlegen2 3). Beide 
Korperschafteu hatte er freilich hier ganz anders in seiner 
Hand gehabt, ais im fernen Speier. Man erinnere sich, dafs 
er sehon friiher die Verlegung derselben von Efslingen nach 
Speier sehr ungern zugestanden hatte8). Natilrlich weigerten 
sich aber die Botschafter darauf einzugehen4 5). Auch den 
Wunsoh, den Reichstag bis Martini zu erstrecken ®), schlugen 
sie Ferdinand ab, weil ihnen dariiber kein Recht zustehe.

1) Vergleiche den Abschied ; Neue Sammlung S. 286.
2) ,,Viel gedacht stend haben auch das regiment und camergericht 

hieher gen Regensburg zu legen, auss ursachen, wie in dem artikel 
der erstreckung des reichstags im abschidt begriffen, nicht bewilligen 
wollen.“ Aus dem Bericht der konigl. Ges. Miinchn. Geh. St.-Arch. 
Der Abschied erzahlt hiervon niehts.

3) Vergl. Friedensburg, Speierer Reichstag. S. 447.
4) Wenn hier kein Yersehen der konigl. Gesandten vorliegt, 

welches (nach Anm. 2) die Ablehnung nach § 12 des Abschieds 
und nicht nach § 13 erfolgen lassen, so kann der entscheidende Grund 
der Ablehnung nur in dem Passus des § 12 zu suchen sein, dafs die 
Stande uberhaupt „niehts fruchtbars“ gehandelt haben.

5) Nach dem Abschied § 12.
6) Und doch war ihm dies — natiirlich ganz abgesehen von der 

sonstigen zwingenden Notwendigkeit — nahegelegt worden. Nurnberg
z. B. lehnte das Hilfegesuch Ferdinands ab , besonders auch mit Riick- 
sicht auf den bevorstehenden Reichstag. Wenn man sich dort vereinigt,
„die beschwerden, so zu zertrennung unainigkeit und widerwertigkeit — 
ursach geben mogen, sovil christlich und moglich ist, beygelegt, sei zu 
hoffen, dafs dieser Handel mit ainer statl. dapferkeit angegriffen wurde. “ 
Niirnb. Kr.-Arcbiv.

Von einem Yorschlag Ferdinands 6 *), die Uneinigkeit im 
Reiche abzustellen, also namentlich die religiose Frage zum 
Ausgleich zu bringen, hdrt man jedoch niehts. Und doch 
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war dies auch fiir die Tiirkenfrage yon ausschlaggebender Be- 
deutung. Wenn die Fiirsten ihr Ausbleiben l) yornehmlich 
mit Befurchtungen yor Empórungen 2) der Untertlianen ent- 
schuldigten, so war doch klar, dafs diese Unzufriedenheit 
wesentlich durch die religiose Differenz fort und fort erzeugt 
und erhalten wurde3). Deshalb hatten auch die Herzdge Ott- 
heinrich und Philipp von Bayern4) wieder auf ein allge- 
meines oder Nationalkonzil hingewiesen ais einzige Rettung. 
Der Reichstag trat aber diesem Verlangen nicht bei; die 
Konzilforderung wird nicht yon neuem erhoben. Es heifst 
blofs, der Kaiser mogę sich die Sachen zu Herzen nehmen 
und ein Einsehen thun, damit die Tiirkennot abgewendet, 
„deutsche Nation und Glieder derselben in friedlich einig 
Wesen gestellt“ werden mogę5). Zu diesem Zwecke solle der 
Kaiser „zum fdrderlichsten“ einen Reichstag ausschreiben6).

1) Nach dem Abschied, S. 285. Yergl. auch S. 194 Anm. 1.
2) Wie Ludwig von der Pfalz derartige Befurchtungen hegte, so traf 

man auch in Norddeutschland Mafsnahmen, um solchen Unruhen entgegen- 
treten zu kónnen. In der Gegend von Strafsburg, schrieb Georg von 
Sachsen an Johann, seien Bauernunruhen ausgebrochen. Johann meldet 
es sofort an Philipp ; auf ihrem gemeinsamen Tage zu Leipzig (10. Marz) 
sollten sie doch davon reden und ratschlagen, wie dem zu begegnen. — 
Johann an Philipp. 1. Marz. Orig. im Marb. St.-Archiv.

3) Im „Bedencken der Churf. Fursten auch andrer stend gesch. 
botschaft. der beharrlichen durckenhilf wegen** hiefs es: „so were doch 
vor augen die widerwertigkeiten, so in deutscher nacion under den 
heubtern und glidern des reichs durch die ungehorsamen der underthanen, 
so noch zu zeit nicht gentzlich gestilt, und sunst in ander vil beschwer- 
lich wege sich erhielten, auch die zwayung und misshellung des glaubens, 
welchs alles der verhinderung des personlichen ankumens und sonderlich 
also fer und weit aus und von iren furstenthumben sich zu thun ursach 
geben“. Auch eine spfttere Stelle „denn wo nicht fridlich wesen und 
einikeit geruhe, das man mit der furgen. beharrl. hilf nichts entlichs oder 
fruchtbars erheben kunt“, fiel. Durch welche Einfliisse wohl?

4) Yergl. Beilage XXIII.
5) Abschied § 8; entsprechend im Schreiben der Stande an Carl V„ 

Beilage XXIV. Man mufste denn etwa § 10 des Abschieds ais genugenden 
Ersatz ansehen.

6) Abschied, § 9.
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In einem Augenblicke, wo Kaiser und Papst sich aufs 
heftigste bekriegten — am 6. Mai ward Rom von den 
Kaiserlichen Truppen erobert — war ein Konzil allerdings 
nicht zu erreichen. Gleichwohl mufs das vollige Schweigen 
dariiber im Reichstagsabschiede auffallen. Augenscheinlioh 
hatten die Geistlichen, die in der That ein bedeutendes tJber- 
gewicht auf diesem Reichstage besafsen 1), einen grofsen Er- 
folg errungen. Es war ein weiteres Zeichen der beginnenden 
Zusammenschliefsung der katholischen Stande.

1) Vergl. den Abschied.
2) Gewifs mit Riicksicbt auf die Erfahrungen, die man auf diesem 

Reichstage gemacht, war Philipp von Hessen spater, ais 1528 abermals 
ein Reichstag in Regensburg gehalten werden sollte, von Anfang an 
so sehr dagegen. Zuerst suchte er eine Anderung dei' Malstatt zu er
reichen; ais er damit nicht durchdrang, war sein eifrigstes Bemiihen, 
alle evangelischen Stande zum Besueh desselben zu veranlassen, um allen 
Planen der Gegner wirksam die Spitze bieten zu konnen.

3) Vergl. den Efslinger Tag und Beilage XVII. S. auch den Ab
schied, § 16.

4) Neue Sammlung, II, S. 287. § 16.

So Unrecht hatte also Landgraf Philipp nicht, ais er 
von diesem Reichstage in Regensburg dem Evangelium un- 
giinstige Beschliisse erwartete2). Was in seinen Kraften 
stand, sie zu verhindern, hatte er gethan, aber Kleinmiitigkeit 
und Mangel an Yerstandnis hatten seine Absichten vereitelt.

Daher war auch in jener andern Sache, die von Efslingen 
auf den Reichstag nach Regensburg yerschoben worden war3), 
in der Frage der Gesandtschaft nach Spanien, nichts zu er
reichen gewesen4). Bei der Zusammensetzung des Reichs
tags war es am Ende ganz gut, dafs man einfach bei den 
Efslinger Beschliissen stehen blieb. Nur war es ein Unter- 
schied, ob blofs eine Furstenyersammlung oder der allge- 
meine Reichstag sich von den allseitig festgesetzten Be- 
stimmungen von Speier lossagte.

Der Abschied erziihlt, aus welchen Griinden —- wir 
kennen sie — seinerzeit die Gesandten nach Efslingen er- 
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fordert worden seien, aus welchen Ursachen man aber dort 
ihre Abfertigung verschoben und die Sache nach Regensburg 
verwiesen habe. Hier hatten die Botschafter nun „solche 
Handlung notdiirftig erwogen und sonderlich bedacht, es sei 
hoch nutz und gut, wenn die Gesandten yorlangst abgefertigt 
worden waren, auch noch wurden, oder in andern Weg be- 
sagte Instruktion an Kaiserliche Majestat in Betrachtung, 
was dem heiligen Reich und sonderlich deutseher Nation 
daran gelegen, gelangt". „Dieweil wir aber vermessen“, 
heifst es weiter, „wie, welcher Mafsen und Gestalt, und 
auch aus was erwagenden Ursachen beriihrte Instruktion ge- 
stellt, auch die Oratores dazu aus einhelligem Gemiit geordnet 
worden, zudem, dafs wir uns aus oberzahlten Ursachen allhier 
keiner Handlung unterzogen, und also in unserm Thun, Macht, 
oder Gewalt nicht stehet, das, so auf beruhrtem Reiehstag 
beschlossen, zu andern, so haben wir demnach uns des Han- 
dels dieser Zeit nicht wissen zu unternehmen."

Es ist unschwer nachzuweisen, dafs sich die yerschiedenen 
hier angefiihrten Griinde widersprechen. Wenn man namlich von 
der Notwendigkeit und dem Nutzen der Gesandtschaft iiber- 
zeugt war und zugestand, dafs diese einhellig beschlossen, so 
mufste man einfach datur sorgen, dafs sie endlich abging. 
Selbst auf die Gefahr hin, mit den Efslinger Beschlussen in 
Konflikt zu geraten, was sich dem Wortlaut derselben nach 
nicht einmal beweisen liefs. Man hatte damit sich auch noch 
gar nicht „einer Handlung unterzogen'1, weil man nur aus- 
gefiihrt, was friiher bereits beschlossen war. Allein — und 
darin liegt die Lósung des Ratsels ihrer Deduktionen — man 
wollte um keinen Preis die Efslinger Beschliisse yerlassen, 
weil sonst die Gesandten Ferdinands auch in betreff der 
Tiirkenfrage sofort das gleiche Yerlangen gestellt hatten. Wir 
sahen bereits, wie diese dahin ihren ganzen Einflufs geltend 
machten, wie aber die Botschafter durch nichts dazu zu be- 
wegen waren. Dafs aber zwischen den beiden Eragen ein 
sehr wesentlicher Unterschied bestand, indem die Gesandt
schaft ein einmiitiger Beschlufs des Speierer Reichstags, die
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Efslinger Festsetzungen in der Tiirkenfrage nur durch die 
18 Kurfursten und Fiirsten getroffen waren, iibersah man 
— oder wollte man vielmehr ubersehen. Denn es unterliegt 
wohl keinem Zweifel, dafs man die Gesandtschaft eben gar nicht 
abgehen lassen wollte, — oder hochstens nach Anderung der 
in Speier vereinbarten Bestimmungen1). Dazu aber war man 
freilich nach der ganzen bisher eingenommenen Stellung, 
dafs man selbstandige Beschliisse nicht fassen konne, nicht 
berechtigt.

1) Das móchte ich folgern, ganz abgesehen von andern, auch im 
Text betonten Griinden, aus der hóchst wunderbaren Art von Schlufs- 
folgerung, mit der die Unmóglichkeit einer Anderung der Speierer Be- 
schliisse im Abschied erscheint.

2) Vergl, den Abschied § 10 und Beilage XXIV,

Es blieb also dabei: was der Efslinger Fiirstentag gegen 
Recht und Pflicht begonnen, ward hier unter der Autoritiit 
des allgemeinen Reichstags gutgeheifsen. Die Gesandtschaft 
des Reichs an den Kaiser war begraben.

Da aber auf diese Weise Karl V. von den Zustanden in 
Deutschland nicht unterrichtet wurde und dem entsprechend 
die Lbsung der bestehenden Schwierigkeiten nicht in die Hand 
nehmen konnte, — nur um so notwendiger war es, dafs er 
endlich persbnlich erschien. Das empfanden auch die Bot- 
schafter, sahen jedoch zugleich die Unmbglichkeit fur Karl V. 
ein, in diesem Augenblicke, wo der Kampf am heftigsten 
tobte, nach Deutschland zu kommen. Das war nur dann 
zu erhoflen, wenn es zum Frieden kam. Sie legten deshalb 
dem Kaiser aufs angelegentlichste ansHerz2), einen Frieden 
oder zum wenigsten einen „Anstand der jetzt schwebenden 
Irrungen und Uneinigkeit der hohen christliohen Haupter 
und Stande11 herbeizufiihren.

Denselben Gedanken hatten auch die zu Efslingen ver- 
sammelten Fiirsten gehabt, wie-er sich ja mit absoluter Not- 
wendigkeit einstellte. Ohne Frieden in der Christenheit war 
doch auch an eine energische Bekampfung der Tiirken nicht zu 
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denken. In Efslingen hatten die Fiirsten sogar die Kiihnheit 
gehabt, sich ais Yermittler anzubieten: so weit wagten sich 
jetzt die Botschafter nicht vor. Im Abschied sowohl, wie in 
ihren Sehreibem an Karl V. gestatten sie sich blofs die Bitte 
auszusprechen, Kaiserliche Majestat mogę doch einen Frieden 
oder wenigstens einen Waffenstillstand zustandebringen, weil 
dies dem Widerstand gegen die Tiirken „am hbchsten zu- 
traglich und niitzlich sein wiirde“ ’).

So richtig diese Ansicht war, so naiv war es doch, von 
Karl V. zu erwarten, er werde den deutschen Standen zu 
Liebe von seinen Planen gegen Franz I. ablassen und nichts 
Eiligeres thun, ais Frieden schliefsen. Noch war freilich die 
kaiserliche Antwort auf die Beschliisse der Efslinger Yer- 
sammlung nicht eingetroffen. Denn Karl Y. aufserte sich 
daiuber1 2) erst eben um dieso Zeit am 20. Mai 1527 — ein 
merkwiirdiges Zusammentreffen! — aber auch so war es zum 
yerwundern, dafs man noch nicht besser die Politik Karls V. 
erkannte.

1) Vergl. Beilage XXIV.
2) Vergl. Beilage XXV.
3) Abschied § 8 und Beilage XXIV.
4) Vergl. Beilage XXV.

Die gleiche Impotenz der damaligen Majoritat zeigt sich 
auch darin, dafs man kein andres Mittel zur Heilung der 
Uneinigkeit zwischen den deutschen Standen weifs, ais die 
Hilfe des Kaisers herbeizurufen3). Dieselben, die nicht nur 
nichts thaten, um den Beschwerden der Nation gerecht zu 
werden, sondern durch Yereitelung der Gesandtschaft nur 
noch 01 ins Feuer gossen, dieselben fiehen dann wieder den 
Kaiser an, Frieden und Einigkeit herzustellen. Dessen Absicht 
was es ja allerdings stets gewesen, mit seiner machtigen Hand 
in die deutschen Dinge einzugreifen, namentlich die verhafste 
„Lutherische Sekte“ auszurotten. Gott wisse es, schrieb4) er 
gerade damals an die achtzehn Kurfiirsten und Fiirsten, dafs 
er „etliche diese Jahre die Widerkunft herzlich begehrt habe“.
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Aber er sei durch den Kbnig von Frankreieh, auch den Papst 
und andre seiner Widersacher bisher rerhindert worden. 
Sobald es ihm aber seiner Feinde wegen mbglich sein werde, 
wolle er sich dem heiligen Reich nahern und alles thun, was 
zu dessen Ruhe, Einigkeit und Wohlfahrt dienen konne.

Das klang wieder recht sehon! Nur lag es noch in 
weitem Felde, denn natarlich mufsten erst seine Feinde be- 
siegt und zur Annahme seiner Bedingungen gebracht werden. 
Die Hoffnungen also, die sich die Regensburger Versammlung, 
wie vorher die Efslinger gemacht, erfiillten sich nicht. Noch 
weniger war selbstredend Karl V. geneigt, den Yermittelungs- 
vorschlag der Efslinger Fursten anzunehmen1). Er lehnt in 
der Form sehr hbflich, aber nicht weniger entschieden ab, 
indem er sagt, es wiirde, „da der Kbnig von Frankreieh 
alles so gar nicht halte“, auch eine „giitliche Handlung“ 
ihrerseits „ganz unfruchtbar“ sein.

1) Vergl. Beilage XXV.
2) Im Abschied, wie in ihrem Schreiben an Carl V., Beilage XXIV.
XIY. 14

Im iibrigen lobt der Kaiser die Efslinger Beschlusse; 
er habe ein gutes Wohlgefallen an ihnen gefunden. Er hoffe, 
sie wiirden sich auch in Regensburg „zum Hbchsten be- 
fleifsigen“, wie sie „treulich bisher das Beste“ gethan hatten. 
Nun, wenn in dieser Weise die dort getroffenen Mafsregeln 
den kaiserlichen Beifall fanden, so konnte die Regensburger 
Versammlung beruhigt sein. Dann hatte sie auch gar nicht 
nbtig gehabt, in solcher Ausfuhrlichkeit2) ihr Yerhalten zu 
entschuldigen und zu rechtfertigen, wie sie es that; denn 
iiber die Efslinger Beschlusse war sie nicht hinausgegangen. 
Sie hatte ja nur, was dort eine Separat-Yersammlung von 
Fursten angeordnet, jetzt ais allgemeiner Reichstag gut ge- 
heifsen.

Aber der Boden brannte den Botschaftern ordentlich 
unter den Fiifsen. Der zur Beratung des Abschieds eingesetzte
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Ausschufs1 2) brachte seine Aufgaben schnell zu Ende. Am 
18. Mai ward der Abschied genehmigt. —-

1) auch derhalben zu furderung ain ausschuss etc. Recbberg an 
Ottheinrich v. Bayern, 17. Mai 1527. Munchn. Geh. St.-Arch.

2) Stumpf, Bayerns politische Geschichte, S. 42 ff. Vergl. auch S. 
180 ff.

3) Im Zusammenhange damit wird auch der Umstand Auffallen er-
regen, dafs die bayerischen Herzoge ais Gesandten nach Regensburg
Weissenfelder, denselben, der friiher in Bohmen ihre Sache yertreten

Das Ergebnis des Regensburger Reichstags war also ein 
negatiyes. „Yon den Hauptartikeln, darum er ausgeschrieben 
worden, war stattlichs nichts yorgenommen noch gehandelt 
worden.“ Aber konnte denn das Resultat der kaiserlichen 
Politik seit den Tagen yon Worms eine anderes sein ? Ihre ganze 
Kunst hatte darin bestanden, alle und jede frohe Selbstthatig- 
keit der deutschen Nation zu yerhindern. Jetzt ging die Saat 
auf, die man gesaet. Nicht die Gemeinsamkeit mehr, nur das 
einzelne Territorium noch setzte seine Krafte an die Ldsung 
der hochsten Fragen. Was das starkste Bindemittel werden 
konnte, und was allein fahig gewesen ware, alle die klein- 
lichen Tnteressen, in denen die damalige deutsche Welt ver- 
sank, zu iiberwinden, ward so zu einem weiteren trennenden 
Moment.

Wie hatte bei diesen Gegensatzen eine machtige ein- 
heitliche Politik nach aufsen entstehen kbnnen, zumal eine 
machtige Zentralgewalt fehlte. Ferdinand hatte eine ent- 
scheidende Rolle nie gespielt. Seine auswartigen Erwer- 
bungen wurden in dieser Beziehung zunachst nur hinderlich. 
Nicht nur, dafs er, durch sie yollauf beschaftigt, den deut
schen Dingen weniger Aufmerksamkeit schenken konnte, sie 
erweckten ihm auch allerseits Befiirchtungen und Hemmnisse. 
Die bayrischen Herzoga traten ihm in Bohmen ais Riyalen 
gegeniiber, in Ungarn8) setzten sie sich mit seinem Gegner Joh. 
Zapolya in Yerbindung. Zu yerhindern, dafs Ferdinand die 
Unterstiitzung des Reichs erhalte, war ihr eifrigstes Bestreben3 * *).
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Tragheit der einen, religióser Gegensatz der andern unter- 
stiitzten sie dabei. Nicht weniger heftig auch erwachte von 
neuem die Opposition gegen Ferdinands wohl zeitweilig 
zuriickgetretene, aber nie aufgegebene Piane, die romische 
Konigswiirde') zu erhalten. Die evangelischen Fiirsten waren 
abermals die Yerbiindeten der bayrischen Partei. Sie alle 
fiirchteten, wie Philipp es ausdriickt, einen Erbkaiser zu er
halten und unter dem Joch leben zu miissen 2).

Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet, mufste in Landgraf 
Philipps Augen derWunsch, seinen Yerwandten Herzog Ulrich 
in sein Herzogtum zuriickzufuhren, eine immer erhohte Be- 
deutung erhalten. Nicht nur der Katholizismus, auch die 
politische Stellung Ferdinands war dadurch aufs empfindlichste 
zu treffen. Ferdinand empfand die Bedeutung der Ange- 
legenheit deutlich; die nervóse Angst, mit der er sie von 
Anfang an und spater immer gesteigert verfolgt, die auf- 
reizende Geschaftigkeit, mit der er Mittel und Wege zu 
seinem Schutze ergreift, alles beweist, eine wie grofse 
Tragweite er ihr beimafs. Charakteristisch ist dafiir be- 
sonders das Friihjahr 1527 3). Nicht nur, dafs man

hatte, senden. Nach dem Bericht C. von Rechberg^ kam er dort am 
12. Mai an, „nachdem er nechst hie gewesen (aber damals reiste er gleich 
wieder ab) und hat sich von beider m. gn. herrn Herz. Wilhelms und 
Herz. Ludwigs wegen ais ein botschaft neben andern stenden angezeigt“. 
Conr. von Rechberg an Ottheinrich und Philipp von Bayern. 14. Mai 
1527. Orig. Munchner Geh. St.-Archiv. Ais die Bayern in Erfahrung 
gebracht, dafs Gesandte von Ferdinands wegen Propositionen machen 
wiirden, eilten sie, ihren gewiegten Vertreter dahin abzusenden, um ihren 
ganzen Einflufs in die Wagschale werfen zu kónnen. Nicht ohne Grund 
durften sie daher Zapolya gegenuber sich riihmen, die Hilfe des Reichs 
verhindert zu haben.

1) Dafs auch damals wieder in hervorragendem Mafse diese An- 
gelegenheit besprochen und verhandelt wurde, beweisst Beilage XVIII.

2) Vergl. Beilage XVIII.
3) Im allgemeinen verweise ich auf Sattler, Geschichte von Wurttem

berg, II, S. 165. Genauen Aufschluss geben die Akten des Marburger 
und des Stuttgarter Geh. St.-Archivs. In einem folgenden Kapitel soli 

14* 
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sich bereits in Riistung wirft, es werden auch wieder alle 
umwohnenden Fursten und Stadte gewarnt und zur Hilfe
leistung ermahnt, ein vollstandiger strategischer Plan wird 
entworfen1) und beraten, nach dem man beim ersten Yorgehen 
Philipps von Hessen operieren will. Es ist, ais stiinde man 
vor Ausbruch eines Kriegs — und alles deshalb, weil im 
Juni Johann Friedrich seine Gemahlin nach Torgau „heim- 
fuhrte“. Wenn so etwas moglich war mitten im Frieden, 
wenn Mifstrauen und Erhitzung der Gemiiter einen derartigen 
Grad erreicht hatten, so waren das Zustande, die wohl oder 
iibel langer nicht dauern konnten, ohne eine Katastrophe 
herbeizufuhren.

1) Von G. Truehsess, Ferdinands Statthalter in Wiirttemberg. Im 
Stuttgart. Geh. St.-Arch.

2) Wie Philipp 1526 aus dem Bund austreten wollte (vergl. oben 
S. 89. 102), so waren auch die Stadte bereits 1527 darauf und daran, aus- 
zuscheiden. Nachdem Niirnberg, Ulm und Augsburg sich geeinigt und 
darauf die kleineren evangelischen Kommunen gewonnen, setzten sie auf 
einem allgemeinen Bundes-Stadtetag eine Instruktion durch, nach welcher 
die Stadte ihren Austritt erklaren wollten, falls der Bund auf seiner 
Stellung bestehe. Die Akten daruber in den Stadt. Archiyen von Augs
burg, Niirnberg etc. Vergl. auch Kliipfel, Urkunden des Schwabischen 
Bundes.

Es war ein Gliick fiir Ferdinand, dafs Philipp von Hessen 
und die Herzdge von Bayern, die ja in der Opposition gegen 
Ferdinands dynastische Piane Bundesgenossen waren, religios 
auf einem so durchaus entgegengesetzten Standpunkt standen. 
Und je mehr in dieser Zeit die Reformation wieder Fortschritte 
machte, um so mehr schlossen sich auch die katholischen Obrig- 
keiten aneinander an. So wurde der Sohwabische Bund unter der 
bayrischen Leitung immer mehr in katholische Bahnen geleitet 
und dadurch die evangelische Minoritat unter Fiihrung Philipps 
von Hessen und der machtigsten Reichsstadte2) in eine Stel-

diese ganze Frage ausfiihrlich behandelt werden. — Vergl. auch Heyd. 
Ulrich, II, S. 362. 353.
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lung gebracht, dafs die Sprengung des Bundes nur noch eine 
Pragę der Zeit war.

Durch alle diese Momente ward eine allgemeine Unruhe 
und ein gegenseitiges Mifstrauen erzeugt, so dafs es schliefs- 
lich nur noch des ziindenden Funkens bedurfte, um die 
deutsche Welt in Flammen aufgehen zu lassen. Da erhielt 
Landgraf Philipp durch Dr. Pack, wie er glaubte, authentische 
Nachrichten iiber ein katholisches, das sogenannte Breslauer 
Biindnis. Rasch entschlossen, der drohenden Gefahr zuyor- 
zukommen, gelang es ihm, seinen Bundesgenossen Johann yon 
Sachsen mit fortzureifsen, und in schnellem Yorstofs lagen 
die Bischófe von Bamberg und Wiirzburg zu seinen Piifsen. 
Wer will es sagen, was geworden ware, wenn das Breslauer 
Biindnis sich ais echt erwiesen? Wenn Philipp dadurch der 
Hilfe seiner eyangelischen Bundesgenossen yersichert gewesen 
ware ? Philipp jedenfalls hatte die Absicht, die Gelegenheit 
voll auszunutzen und gegen die „Geistlichen“ einen ent- 
scheidenden Schlag zu fiihren.

Allein das Biindnis erwies sich ais falsch; Philipp war 
gezwungen, Halt zu machen. Die Folgen fielen natiirlich 
auf ihn und seine Partei zuriick. Erschreckt scharten sich 
die Geistlichen, die mit Entsetzen gesehen, welchem Schick- 
sal sie nur mit knapper Not entronnen waren, um die kaiser- 
liche Fahne. So gelang es mit erdriickender Majoritat der 
eyangelischen Partei auf dem Speierer Reichstage yon 1529 
entgegenzutreten. Aber zu fest war diese doch bereits ge- 
griindet und eingewurzelt. Sie liefs sich den Beschlufs von 
1526 nicht rauben. Gemeinsam mit den machtigsten Reichs- 
stadten protestierten sechs eyangelische Fiirsten. Unter dem 
Eindruck dieser Ereignisse gelang es auch, die Yerbindung 
zwischen Fiirsten und Stadten herzustellen *). Endlich war

1) Einer spateren ausfuhrlichen Darstellung mufs es yorbehalten 
bleiben, die hier nur fliichtig skizzierte Entwicklung im Einzelnen dar- 
zulegen.
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erreicht, was Philipp von Hessen seit 1525 mit nie er- 
miidender Ausdauer und seltner Klarheit erhofft und erstrebt: 
der Grund des eyangelischen allgemeinen Bundes war gelegt. 
Er liefs sich auch trotz aller Irrungen und Gegenstromungen 
nicht mehr yernichten.

Am 31. Dezember 1530 war die Grundlegung des 
Schmalkaldischen Bundes yollzogen.



Be i la gen.

I. Antwort Herzog Albrechta von Preufsen auf die 
Antrage Kurfurst Johanns von Sachsen.

1528 Juli 5. Koenigsberg.
Aus Sachsen-Ernest. Gesamtarchiy Weimar. Original. Im 

Auszug gedruckt bei Rankę VI, S. 131.
Auff das freuntlich anbringen so ytzo von wegen des 

churfursten von Sachasen etc. durch seiner churfurstlichen 
gnaden rathe HanBen von Grefendorff an meinen gnedigen 
hern marggraff Albrechten hertzogen jn Preussen gescheen 
ist, auch derhalb etliche vorzeichente ubergebene artickel 
volgt gnants m. g. h. des hertzogen jn Preussen freuntlich 
antwort und erbieten (Szo vil dieselben haubtsachen betrifft) 
mit der kurtz hernach.

Nemlich Bo vorsteht mein g. h. der hertzog jn Preussen 
solch meins gnedigsten hern des churfursten antzaigung und 
erbieten alles gantz christlich freuntlich und danckbarlich, 
wie dem gesanten muntlich gesagt ist. Was auch sein gnade 
in den und anderm helfifen rathen und thun konthe, das 
meinetn gnedigsten hern dem churfursten von Sachssen, des- 
gleichen auch meinem gnedigen hern dem landtgrafen zu 
Hessen ais seiner gnaden blutgesipten hern und freunden 
(die sein gnade dem wort gottes vor andern genaigt und 
berumen horet) zw dinst, freuntschafft nutz und gutem komen 
mochte, das were sein gnad gantz begirig und genaigt und 
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wil darumb auf das alles churfurstlicher durchleuchtigkeit 
seiner gnaden bedencken gantz yertrewlicher und guter may- 
nung auch nicht bergen.

Unnd erstlich, ais yon meinem gnedigsten hern dem 
churfursten zugewanten und seiner gnaden bedacht ist, 
welcher maBen jr gnade ein werbige botschafft zu kays. 
majt. jn Hyspanien schicken und etlicher jrer gnaden un- 
warlichen yorsagungen und beschuldigung halben warliche 
entschuldigung bey jrer keyBerlichen majt. thun lassen wollen, 
das sihet mein gn. h. der hertzog in Preussen aus ursachen, 
durch den gesanten ertzelt, fur notlich nutz und gut an. 
Sein gnade konne auch wol bewegen, das seine gnade nicht 
weniger unwarlicher yorsagung durch die yeryolger des 
wort gottes bey key. mait. auch beschee. Und het sein 
gnad gute naygung und ursach, sich der halb bey kay. 
majt. und Bunderlich zwkegen meines gnedigsten hern 
des churfursten und seiner gnaden zugewanten oder jrer 
gesanten auch entschuldigung mit grundt der warheit zu 
thun, bedenkt aber das sein gnade Bolcher yorsagung bey 
kay. mait. noch zur zeit kein scheinlich antzaigung hat, noch 
derhalb yon kay. majt. angetzogen worden ist.

Zum andern bewigt sein gnade, wo gleich ausserhalb des 
jrer yoranderung halb in Preussen gruntlich, warhafftig 
und bestendige entschuldigung gescheen solle, das die not- 
turft erfordert jrer majt. lauter antzutzaigen, wie sich seiner 
gnaden yorfaren ais hoemeister in Preussen, auch sein furstl. 
gn. selbst bey kayser Mazimilian und itziger kay. majt., der- 
selben stadthalter, regiment, churfursten, fursten und andere 
stende des reichs und darneben bey grafen, hern und ritter- 
schaft deutzscher nation offt und lange yor gemelter yor- 
enderung geklagt und dermassen klerlich angetzaigt haben, 
das ir gnaden ane stadtlichem trost und wircklicher hilfi 
jren hergebrachten standt orden und wesen jn Preussen nicht 
erhalten konnen oder mogen und derhalb solchen trost und 
hilff gar yil zeit und an manchen ortern durch jrer gnaden 
aygene perBon und ye zu tzeiten durch jre gesante rethe uff 
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das aller underthenigst und yleissigst mit grossem merk- 
lichenn unkosten und schaden gesucht, auch wie jr gnade 
mit anhengigen antworten ais lange auffgehalten, biB darob 
das landt Preussen in yorderblich kriege, der sie lenger 
nicht erhalten ader erdulden konnen, gewachssen sindt und 
darumb aus ernstlichem x) Buchen und begern derselben landt- 
schafft zue diser yoranderung und yortrag mit der cron 
Polen komen seyn, wie dan das die geschicht geben und 
nach der lenge angetzaigt werden muste etc.

Wiewol nun solchs alles die offenbar warheit ist, Bo 
besorget doch mein gnediger her, kayBerliche majt mocht 
darob vordris entpfahen, ais wolt darjnnen sewmnus undt 
schuldt uff jre majestat und derselben vorfarn am Romischen 
reich gelegt und nit fur ein genugsame entschuldigung be- 
schehener ablegung des ordens angenomen werden wollen. 
solte dan sein gnade dasselbige mit grund gotlicher offen- 
barn schriften yerursachen, mochte an disem ort aus ver- 
hinderung dereń, Bo dem wort gottes widerwertig Bind, nicht 
vor genugsam (wie es billig sein Bolte) angenomen werden, 
und darzu meins gnedigsten hern des churfursten und seiner 
gnadcn zugewanten sachen bey kays. majt. nit allein nit 
fordern, Bundern mehr hindern mochte, welcher hinderung 
dan sein gnade gar ungern ursache geben woltę. Szo wolt 
auch meinem gnedigen hern dem hertzogen in Preussen 
nicht geburen, ane wissen kon. majt. in Polen gemelte 
schickung zu thun, domit derselbe konigklicher majestat nicht 
daraus andere argwenige practica wyder meinen gnedigen 
hern den hertzogen in Preussen eingebildet werden mochte, 
aus welcher eroffenung weiter gelangen und churfurstliche 
durchleuchtigkeit nit gemeint sein mochte, wie dan das und 
anders mere dem churfurstlichen gesanten muntlich und 
weiter angetzaigt ist worden.

Wo aber mein gnedigster her der churfurst uber dise 
meins gnedigen hern des hertzogen jn Preussen freuntliche und 1 

1) Rankę (Deutsche Gesch. VI, S. 131. II, S. 335) hatte „geistlichem*1 
gelesen.
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yertrewliche erjnnerung vor gut ansihet, gemelte schickung 
in Hyspania mit zu thun, Bo yerne dan das obgemelter massen 
mit wissen und willen kdn. majt. zu Polen gescheen mag, 
Bollderhalben an seinen furstl. gn. auch kein mangel erscheinen.

Yerner ais im letzsten artickel des churfuretlichen ge- 
santen vortzeichenten erbietens gmeldet wirdet, Bo mein 
gnediger her der hertzog in PreuBen, was das eyangelion 
anlanget, beschwert wurde, das churfurstliehe durchleuchtig- 
keit des gemuts sei mit seinen gnaden fur einen man zu 
stehen, auch in yoltziehung freuntlicher vorstentnus was man 
sich derhalb bederseits voraynigen mochte zu begeben und 
nicht erwinden laBen.

Bedanckt sich mein gnediger her, der hertzog in PreuBen, 
auch uf das aller freundlichst und ist gegen churfurstlicher 
durchleuchtigkeit dergleichen widerumb alles seines vermogens 
zu thun gantz willig und genaigt.

Und wiewol das eyangelion aus aygener gotlicher krafft 
von allen seinen yerfolgern (wie gros unnd mechtig die 
scheynen) unuberwintlich ist und die christen umb der war- 
heit willen, Bovil einen yden selbst betrifft, yerfolgung umb 
des gotlichen worts willen zu leiden geburet, Bo ist doch 
ein yde zeitliche oberkeit aus gotlichem bevelh schuldig jre 
underthanen vor aller unbillicher beschedigung nach jrem 
besten vermogen zu beschutzen und zu hanthaben. Darumb 
sich auch wol getzymet, das in solchen sachen ein christ- 
liche oberkeit der andern hilff und beystand thut und der
halb yorstentnus machen, wie durch churfurstliehe durch- 
leuchtigkait christlich und fruntlich bedacht ist. Dem allem 
nach jet mein gnediger her in Preussen erbutig uf gelegene 
tag und malstadt, so derhalb churfurstliehe durchleuchtigkeit 
der sachen zur furderung fur gelegen ansehen wurdt. Doch 
wil mein gn. her, der hertzog in Preussen, zur zurichtung 
den tag Michaelis einzukomen ernant haben und die malstadt 
zu BreBlau, aus ursachen wie der geschickte nach notturft 
underricht ist. Es wil auch mein gn. her sein churfurstl. 
gnaden gebeten haben, das £er] vor der zeit sunderlich funff 
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wochen yor ernentem tag [durch] seiner churfurstl. gn. schrifft 
ader uf botschaft underricht wurdt, ob dise angetzaigte zeit 
und malstadt sein churfurstlichenn gnaden annemlieg. Damach 
sich sein furstlich gnade zu richten hat. Aber ufs wenigst, 
Bo in Rolcher angetzaigter zeit kein abkundigung geschicht, 
das nichs desterweniger mein gnediger her der hertzog seine 
botschafft doselbst zu yorfertigen willens, der gentzlichen 
zuYorsicht, sein churfurstlich gnade werde disfals sein bot- 
schafter abfertigen, ais wol ais het sein churfurstl. gn. solchs 
meinem gnedigen hern dem hertzogen zugeschribenn.

Unnd wo etlich annder mehr durch meinen gnedigstenn 
hernn denn churfurstenn jnn solche yorstentnus gebracht 
werden soltenn, sihet mein gnediger her der hertzog jnn 
PrewBenn vor gut ann, das dieselbenn zw Boleher handlung 
dermassenn auch schickenn.

Wene dann mitler zeit gemelts tags mein gnediger her 
der hertzog inn PreuBenn zw solcher hanndlung unnd schickung 
bewegenn kann, die Bich sein gnade dem wort gottes anhengig 
unnd genaigt zu sein yertrostet, des wil sein gnade auch 
guten vleis habenn, wie dann dasselbige unnd das doch dar- 
durch obgemelter annderer beschlus nicht yorhindert ader 
yertzogenn werdenn Bolle dem churfurstlichenn gesannten 
muntlich entdeckt ist.

Unnd domit mein gnedigster her der churfurst in dieser 
sachen meines gnedigen hern, des hertzogen in Preussen, ge- 
legenheit zuYor dester baB wissen mogę, szo zaigt sein gnade 
seinen churfurstlichen gnaden fruntlicher yertraulicher may- 
nung an, das durch langwirige kriegBsachen, die seinen chur
furstl. gnaden zum teil unyorborgen sindt, das landt Preussen 
in Bolch abnemen und unyormogen komen ist, das mein gn. 
her der hertzog in Preussen nicht so stadtliche hilff auBer 
landes thun konne, ais sein gnade Bunsten zu thun begirig 
und genaigt were, Bo wolt sich sein gnade ungerne mehr 
yorpflichten, dan sein gnade zu yolziehen woste.

Szo aber churfurstliche durchleuchtigkeit oder derselben 
landt und leut yon wegen des wort gots ader was aus vol- 
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tziehung desselben geyolgt were ader noch eryolget von 
ymandt wer der were (nymandt auBgenomen) uberzogen an- 
gegriffen beschedigt oder beleidigt wurde, jst mein gnedier 
her in Preussen erbutig seinen churfiirstlichen gnaden da- 
wider christlichen freuntlichen rath hilff und beystandt zu 
thun, ais ob sein gnade die sach selbst betreffe, und seinen 
gnadenn hundert geruster raysiger zu hilff zu schicken uff 
seiner gnaden kosten, biB sie churfurstlicher gnaden landt 
erraichen mogen, und das alfidann dieselbigen gereisigen uff 
meines gnedigsten hern des churfursten zymliche yorlegung 
mit kost und futer und meins gnedigen hern des hertzogen 
in Preussen schaden und beBoldung jn gemelter hilff under- 
halten werden.

To dan mein gnedigster her der churfurst mehr ge- 
reisiger uf seiner churfurstlichen gnaden zymliche yerlegung 
ader beBoldung begern wurde, die mein gnediger her, der 
hertzog in PreuBen, dermassen in seiner gnaden fursten- 
thumb ader an andern frembden ortern auffzubringen yor- 
mag, des wil sein gnade auch freuntlichen yleis haben.

Unnd Bo mein gnediger her der hertzog in Preussen 
ader derselben landt und leut jn Preussen yon wegen der 
yoranderung seines stands, auB dem gotlichen wort geyolget 
oder wes nochmals aus demselben erwuchsse, yon ymandt 
wer der were, auch nymandt ausgenommen, angegriffen be
schedigt oder beleidigt wurde, das dan seinen gnaden der- 
gleichen hilff yon seiner churfurstlichen durchleuchtigkait 
auch beschee.

Aber dobey ist zu bedencken, wie solche hilff einem 
yden teil durch andere frembde furstenthumb unyorhindert 
zukomen mogę, wie dem gesanten mit weitern worten munt- 
lich auch entdeckt ist.

Zw dem allen jst mein gnediger her der hertzog jnn 
Preussen des freuntlichen erbietens, Bo es not thun wurde 
uff freuntlich ersuchen meins gnedigsten hern des churfursten 
mit sambt obgemelter hilff bey seinen churfurstlichen gnaden 
jn aygener perBon, so es Beinen gnaden moglich zu thun, zu
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erscheynen und mit seiner gnaden selbst leib churfurstlicher 
durchleuchtigkeit obgemelter massen freuntlich unnd ge- 
trewlich zu dienen unnd zu helffenn.

Und wo mein gnedigster her der churfurst auch ander 
fursten und hern, aber wes standes die wern, in fruń tli che 
vorstentnus brengen mochte, alBo das mein gnediger her das 
von jnen dasselbige sie von m. g. h. zu warten hette, were 
m. g. h. freuntlich bit, churfurstliche gnade wollen sich disfals 
freuntlich ertzaigen und uff bemelte zeit unnd malstadt m. 
gn. h. diB durch seiner . churfurstlichen gnaden botschafter 
berichten, alBo wo es moglich, das sie jre yolmechtigen ge- 
santen dohyn rorfertigetten entlich sich des yorstentnus zu 
yoraynigenn unnd mit jnenn zu beschliessenn.

Unnd nachdem jn disen und dergleichen hilflichen yor- 
stentnussen vil mehr an guten christlichen freuntlichen ge- 
trewen gemuten wyder am buchstaben vorschribener aynigung 
gelegen ist, das wil sich m. g. h. der hertzog in Preussen 
bey meinem gnedigsten hern dem churfursten von Sachssen 
und andern, die Bolche yorschribene yorstentnus mit seinen 
gnaden annemen wurden, ungezweifelt vertrosten und der
gleichen kegen jren gnaden auch nicht anderst erfunden werden.

Unnd auff das alles yon churfurstlicher durchleuchtig- 
keit freuntlieher furderlicher wyderantwort gewartenn.

Actum zu KonigBberg jn Preussen am 5. tag des monats 
Julij anno dm. jm xxyj. ten.

Albrecht marggraff zu Brandeburgk 
in Preussen hertzog etc. manu ppria. ssp.

II. Hans von Minkwitz an. Kurfurst Johann 
von Sachsen: Berichtet uber den Breslauer Tag.

1526 Oktober 7. Leipzig.
Aus Weim. Ges.-Arch. Original.

Durchlewchtigster hochgebornner furst, meine gantz 
willige untherthenige gehorssame dinste sind ew. churf. gn. 
mitt ganntzem yleiss zu yoran bereidt. Gnedigster her, ew. 
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churf. gn. gebe ich unterthenigklich zu erkennen, das ich 
am nesten freitag yon Breslaw wider anheym komen bin. 
Und ais ich am nesten St. Michelstag zu Breslaw erschinen, 
habe ich nymands von deB fursten von Preussen wegen 
antroffen, aber auff den Sontag ist der bischoff yon Risen- 
burg ejnkomen und ais wir uns zusamen gefugt, habe 
ich s. gn. den bvhel, darauff yon ew. churf. gn. ich 
abgefertiget, angezeigt unnd enntlich die volzogene yer- 
schreibungen sehn lassen. Nachdem jme aber etzlich wort, 
wie ew. churf. gn. aus den darinligenden zcettel werden yer- 
nehmen, gemangelt und jn den artigkeln, so Hans von Grefen- 
dorf ew. churf. gn. bracht, davon meldung beschicht, auch 
yon wegen s. gn. hern gebeten, das die selbs wort mechten 
dareyn bracht werden. Zudem hat es auch daran gemangelt, 
das der furst von Preussen seiner gn. hantzeichen nit haben 
machen konnen, weyl s. f. gn. nit da gewest, bab ich doch 
auff gefallen ew. churf. gn. mit dem bischoye nachyolgenden 
abschid gemacht, das m. gn. h. von Preussen ew. churf. gn. 
bey gewiBe botschafft ungeverlich acht tage nach Martinj 
eyn andern briff, in sr. f. gn. namen alleyn und mit s. gn. 
sigil und hantzeichen befestigt, zuschigken soli, alsdann sollen 
e. churf. gn. seiner gn. widerumb ein yerschreybung behen- 
digen. So wollen s. f. gn. dazumalh m. gn. hern den lant- 
grauen auch gleichen lauts yerschreibung ubersenden unnd 
von s. f. gn. widerumb eyne entpfahen lassen, mit bitt das 
s. gn. bot dyselb bey ew. churf. gn. finden mecht. Es hat 
auch der bischoff byhel mit marggraff Georgen, hertzog 
Fridrich yon der Lignitz und mit der stat Breslaw zu han- 
deln jn beyhell, trost es solle keyn mangel haben. Unnd 
was bey denselben erlangt wirdt, das sal ew. churf. gn. bald 
nach Martiny auch eigentlich angezeigt werden. unnd hat 
der bischoff yon wegen seyns hern gebeten, ew. churf. gn. 
wolten mit den andern fursten grayen und steten, ew. churf. 
gn. freuntlichen yertrostung nach, auch handeln und so es 
moglich, das s. f. gn. ais dan bey s. gn. boten mochten yer- 
stendigt werden, was s. f. gn. sich zu eynem jden yertrosten



Erste Bundnisbestrebungen evangelischer Stande. 223 

sollen mitt dem erbiten, was eyn jder sich gegen s. gn. 
yerpflichten wolle, das wollen s. f. gn. widerumb nicht 
wegern.

Der schigkung halb in Hispanien hat es der bischoff bey 
meinem bericht blieben lassen.

Solchs alles habe ew. churf. gn. ich untertheniger mey- 
nung nit bergen wollen und ob ew. churf. gn. ferneren be
richt yon noten, wil ich den zu meiner zukunft unterthenigk- 
lich gern thun. Bvhel ew. churf. gn. mich hiemitt ais m. 
gn. hern, dem ich unyerspard leibs und guts zu dienen 
schuldig und gantz willig. Mein eylend hand. Zu Leipzk 
sontag nach Francisci 1526

Ew. churf. gn.
untertheniger diener 

Hanns von Mingkwitz ritter.
Ew. churf. gn. ubersend ich hiemit dy verschreibung 

und ander yerzeichnus wider.

III, Biindnis zwischen Herzog Albrecht von Preufsen 
und Landgraf Philipp von Hessen.

1527 Marz 10. Kónigsberg.
Aus Weim. Ges.-Archiy. Original.

Der Anfang entspricht wórtlich dem preufsisch-sach- 
sischen Vertrag (yergl. Hortleder, Handlungen und Aus- 
schreiben, Buch VIII Kap. VI).

Nach dem Absatz: „Demnach so bekennen wir und 
thun kundt in diesem brieff, das wir — mit dem — Philipp 
— yolgender mas yereinigt und in yerstendnis gegeben — 
Also wo die obberurten widersacher — das wir alsdan seiner 
1. hilff rat und beistand thun sollen und wollen" heifst es 
im Vertrag wbrtlich:

Nemlich, so sein lieb oder s. 1. land und leut aus 
yorerzelten ursachen mit einem here uberzogen wurdt, mag 
alsdan sein lieb mit angeen solichs gewaltigen uberzugs und 
ais lang derselbig wert hundert geraisiger in unnser besoldung
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annemen und uns solichs furter zu wissen thon, auch der- 
halben ain mogliche malstatt bestimben. So sollen und wollen 
•wir alsdann inn zwcien monaten den nechsten damach fol- 
gendt, ais uns soliche verkundigung zukumbt und ermandt 
werden, ainen unsern diener an derselben bestimbten malstat 
dermassen abfertigen und yerordnen, das er yon unserntwegen 
gemelte hundert geraisige vonn der zeit an, ais solicher uber- 
zugk bescheenn und furtter ais lang der weret, auf ainen 
yden solichen geraisigenn des monats zehenn rheinisch gulden 
in guter montz desselbigen orts ganngkhaftig, bezalen und 
erlegen soli, und wes benanter unser 1. oheym an dieser be- 
soldung dargelihenn het, ehe ine soliche bezalung yon unsernt
wegen zukomen und gescheen konte, soli furter unser ge- 
dachter darzu yerordneter diener dieselbigen gnants unsers 
1. oheyms furgestreckte aufsgegebene und dargelihene besol- 
dung auch widerumb erstatten und bezalen, in allermassen 
wie oben davon geschrieben stet.

Nachdem wir aber dits fals mit dem hogeb. fursten 
— Johann •— auch in yerschriebener aynigung sindt, welicher 
yertragsbrieffs datum stet zu Pressla am Sonnabend und tag 
Michaelis der myndern zali im 26sten Jar, darin seiner 1. 
sonnderlich zugeben ist, ctlich ander mer fursten und stende 
yon obenerzelter christlichen sachen wegenn in diese yeraini- 
gung zu bringen. Ob sichs nu begebe, das wir von gnantem 
unserm 1. oheym yon Sachsen oder andern, die sein lieb 
also noch weiter in diese yerainigung brecht, umb dieselben 
yerschrieben hilff ermandt und schicken wurden, und uns 
alsdan darnach von gnantem unserm 1., oheym von Hessen 
die hier inyerschrieben hilfflich ermanung auch zukem, ais 
yill wir dann uff soliche erste ermanung fur hilff schickten, 
soli unns an der besoldung der hernach begerten hilff, ais 
lang wir mit der er sten hilff beladen sindt (und lenger nicht), 
abgeenn. Dessgleichen so unser landt und leut in solicher 
begerten hilff yon ymandt anderm mit ainem here uberzogen 
wurden , sollen wir yor erledigung solichs uberzugs die ob- 
gemelten yerschriebene hilff zu thon auch nicht schuldig 



Erste Bundnisbestrebungen eyangelischer Stande. 225

sein, und das doch solichs und alles anders zwischen uns 
christlich freuntlich getreulich und ungeverlich yerstanden 
und gehalten werd.

Doch wollen wir in alweg unser yertrawen nit auf 
solche unsere bundnus oder auff uns, sondern zu und auff 
Gott etc. (bis zum Schlufs, wieder entsprechend dem Konigs
berger preufsisch-sachsischen Yertrag).

Geben uff unserm schloss Konigsperg inn Preussen 
am sontag Inyocayit des zehennden tags Marci 1527.

Mit Siegel und Untersohrift Albrechta.

IV. Instruktion Herzog Albrechta von Preussen fiir 
seine Gesandtschaft an Kurfiirst Johann von Sachsen.

1526 November 13.
Aus Konigsberger Staats-Archiy; Kopie. Uberschrift: 

Instruction an Churf. von Sachssen, die Eck yon Reppichaw 
im Kamen des hertzogen in Preussen muntlich werben und 

anzaigen szoll.

Erstlich szol Er dem Churfursten des hertzogen freunt
lich dinst ansagen.

Zum andern den Hertzogen in Prewssenn entschuldigen 
des auftzugs mit der zuschickung der yorschreibung, das die- 
selb Iren Churf. g. lauts der abrede, die der yon Rysenburg 
mit hern Hansen yon Minckwitz gehabt, nemlich das die- 
selben Iren Churf. g. achtag nach Martini szolt zugesendet 
worden sein, dan dis aus keiner andern ursachen yorblieben, 
dan das der yon Rysenburg in der sehlesien etlicher yor- 
gefallener geschefte halben lange yertzogen und in kurtzen 
tagen wyderumb anheym komen.

Uff das sich aber m. g. h. derselben abrede nach ais 
der freundt yorhalte, bat sein f. g. diese yorschreibungen 
Reppichaw mitgegeben, eine sein Churf. g., die ander den 
Landtgrafen belangendt, wie sich sein Churf. g. lauts der
selben zuerkunden, mit freuntlicher bit, das Ire Churf. g.

XIV. 15
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meinem gnedigen hern wyderumb vor seiner Churf. g. per- 
szon dergleiehen zuhanden stellet.

Dieweil auch durch gnante botschafter zw Brefilaw ge- 
handelt, das sein Churf. gn. bey dem Landtgrafen dergleiehen 
ein yorschreibung, wie szich der Hertzog in Preussen vor- 
schryben, erlangen szolt, szol Beppichaw umb dieselben an- 
halten, dan es hat der Hertzog inn Prewssen nicht zweyfel 
sie sei schon yorhanden.

Weil dan durch die botschafter gehandelt, das Ire hern 
beyderseits auch bey andern handeln szolten, sie in dise 
Yerbuntnus zubringen, sol Beppichaw fragen, wes sein Churf. 
g. meins g. h. halben bey den andern buntgenossen erhalten, 
mit disem erbieten, das sich m. g. h. kegen einen Iden mit 
der hilff yorbinden wil, die sein g. von Inen die zeit der 
not zugewarten hat. Doch alszo, wan m. g. h. einem die 
hilff zuschickt, das Er nach antzal derselben dem andern nicht 
yerbunden sey.

DeBgleichen szoll Beppichaw dem Churf. antzaigen, das 
der yon Bysenburg bey den in der sehlesien gehandelt hette, 
aber der felh ist an dem gewesen, das Marggraff Jorge nicht 
einheymisch. Szo baldt aber sein g. anheym kompt, wil der 
Hertzog in der handlung keinen yleis sparn.

Es ist auch in der yorschreibung kein enderung ge- 
scheen, dan (die szo e. churf. g. geschickten wol bewist, 
welche sie sich mit m. g. h. geschickten alszo yorayniget 
und sein churf. g. sonder zweifel angetzaigt haben) ') der 
Clausel halben mit diser Cettel mitbringgt, derselben sich die 
botschafter alszo yorayniget.

Es hat auch der konig aus Schweden mit m. g. h. ge
handelt einer yorbuntnus halben (ab der churf. sich mit Im 
in buntnus geben welle unnd uff was wege, das welle er 
meynem g. h. ahnzceigen, der wyl damach mit dem konige 
handeln) *), uff was wege und gestalt aber szolchs gescheen

1) Das Eingeklammerte steht am Rancie. 
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zsolt, das dasselb m. g. h. der Churf. ,m. g. h. antzaigen 
wolt.

Ob auch m. g. h. mit dem Itzigen konig zw Denne- 
marckt in yorstentnus komen wurde, ob sich auch der Churf. 
mit demselben in bundtnus geben wolt, mir antzutzaigen, uf 
was wege szolchs ich weiter m. g. h. antzutzaigen hab.

In yerso: Instruction an Churf. von Sachssen dinstags 
nach Martini im XXVI ten mit uberantwort.

V. Instruktion Herzog Georga von Sachsen fiir 
den Efslinger Furstentag.

1526 November 17.
Die erste Halfte gedruckt bei Hofler, Denkwurdigkeiten der 

Charitas Pirkheimer, Beilage VIII.

So nw gott seine gnad gebe, das durch fSlhe ainigkait 
dife ketzerey geftillt, so wollt dannoch nach gelegenhait der 
fachen not zu trachten fein, dem unndt der nicht mit 
wortten abzuwennden ift, mit der tat zu widerfteen, welhs 
alles am leichften gefchehen kan, da Er am weytften noch 
zur zeit von uns ift, ais an den grenitzen, da Er ytzt 
Hungern und Polen am maifften angreifft, und dieweil der 
kunig von Polen ais ain Regirnder criftlicher kunig nicht 
allain vom T&rcken, sonnder mercklich von Tottern und 
Mofkabitern belafftiget wirdet, so ist wohl das nSttigift, 
den zu fterckhen damit Ime nicht widerfar, wie ytzt dem 
Jungen unfchuldigen kdnig zu Hungern etc., dann wann 
folhs gefchehe, fo wer vil mehr far teutscher Nation, dann 
ytzt auffem fal khnigclicher wird zu Hungern.

Dieweil auch das kunigreich zu Hungern, fo ytzt vom 
Tfircken mercklich befchediget, und sonnderlich der khnig- 
ftuhl erobert, fo m§cht yon yilen darfur geacht werden, das 
es fchon damit gethan were, das ift nicht, dann wie wir 
glaublich bericht, fo foli der geniflichte taił des Hunger- 
lannds noch ungewonnen und unyerderbet fein, darumb 

15*
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auch von n§ten, das daffelb kdnigreich mit nutzlicher re- 
girung wider verfehen, damit nicht aus manngl der Regirung 
weitter fchade eingefdrt.

Wir werden aber bericht das kayferliche Majeftót oder 
Irer Majestat Bruder, der Ertzhertzog Ferdinandus und Er- 
wellter khnig zu Beheim, aus Erblichem anfal und villeicht 
aus ettlichen allten vertregen des k&nigreichs rechte herren 
zu fein gedenncken. So lanngt unns auch an, das der Graf 
von Trentzin, der ytzt die maiffte macht des kfinigreichs 
Hungern bey sich hat, auch aus Zuefall der Leut ain ffir- 
nemen hab kfinig zu sein, und fo ain yzlich lannd von 
feinem gezung am liebsten geregirt wirdt, kayferliche Majeftót 
oder derfelbigen Bruder auch diefelbigen Lannd nicht allwege 
bewonen mogen, so ift wol zu yermuten, es mocht kayfer- 
licher Majeft&t und Irem Bruder des orts ain widerftannd 
widerfarn, und zu besorgen, das dardurch gemaine Cristen- 
hait und das Romifch Reich fich zu gleich der Hfingern 
und auch Tdrcken weren mdfften. darumb von noten zu 
gedencken, wie dem geraten mag werden. und wer unnfers 
beddnckens, kayferlicher Majestat und Irem Bruder zuraten 
und zu bitten, das S^ fich in kainen fondern zangk umbs 
kunigreich mit gwallt einlieffen. konndts aber durch guetlich 
hanndlung dahin bracht werden, das der Graf das Guber- 
natorambt von Ine annem und allfo wie ain Gubernator 
das Land und Volck fchiitzte, follte nicht fchedlich fein.

So dann solhs gefcheho und allfo das kuenigreich Hungern 
wider in ain beftettiget, eintrechtig Regiment gebracht, so 
wollt dannoch die notdurft ervordern, daffelbe Lannd zu 
ftargken und widerumb zu befeftigen, damit Sy fich der 
groffen gwallt des tuergken deffter ftatlicher aufennthallten 
mochten, und das man hie im Reich ainig wuerde, ain nam- 
hafftig ftete yolck zuverordnen, das da Jerlich umbher, f&r 
und fir, die beveftigung an der Thonau, Sawen und ann- 
dern waffern einnemen und bevefftigeten, dadurch die Lannd 
nicht fo gar bios on alle beyeftigungen wern, defgleichen 
die Ennge paffs, fo Er in Croaten, Kernten und Steyrmargkh 
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hat, das die auch. dardurch befazt wuerden, damit fein ein- 
bruch fo leichtlich nicht geftatt wuerde, und das allfo auf 
zehen Jar ain volck im Reich yerordent wuerde zu ftergke 
der Hunger Lannd, der mueffte unnder yiertzig taufent nit 
fein, dardurch were zu hoffen, wo der tuergk was gewaltigs 
wollt fuernemen, ime follt ain ftatlicher widerftand gefchehen 
mogen. wo es auch die not erfordert, fo kondt kayferliche 
Majeftat mit feinen Erblannden und der Gron Beheim den 
Lannden allweg hilfflich und zu fterck komen, und muefft 
allfo geordent werden, das man wueffte, wes man fich zu 
folher eflender hilff zuyertroften hett. Es wer auch gut zu- 
yerordnen, das alle weg ain Euerft des Reichs die Haubt- 
manfchaft des Yolks hett, der mit Ratę des kuenigs oder 
Gubernators und feinen zugeordenten kriegfReten die fach 
fortt zutreiben macht hett, damit das Volck den Solid nicht 
umbfonnft nem.

Es sollt auch Bebftlich heiligkait, kayferliche Majeftat 
und kuenigcliche wird zu Frannckreich anzusuchen und zu 
bitten fein, das Sy Ir begier in Ytalien zu kriegen abthun 
wollten und allain Ir crefft und krieg wider den veindt 
chriftlichs namens anftellten, das wuerd on zweifl got beheg- 
lich, gemainer Criftenhait nuetzlich und feligclich fein. wo 
auch allfo der yeindt mer dann an ainem ort angriffen 
wuerde, wer zu hoffen, ime follt fein bdfer will gebrochen 
werden, und allfdann kbnndt von dem volck, fo vom Reich 
verfamlt, aus Hungern die Polan auch gefterckt werden, 
damit Sy fich der Tattern und Mohcabittern auch aufhallten 
konnden. allfo wuerde teutsch Lannd vor den unglaubigen 
befchuetzt, und were beffer ainstails des laffts in frembden 
Landen getragen, dann der ganntzen puerd in unnfern Lannden 
zu erwartten, des dann nichts gewiffers fein wirdet, wo man 
durch die weg nicht verkombt.

Es follt auch gut fein, wie man mit fuegen den Sophey 
in unainigkeit widern tuercken erhallten kondt, folhs follte 
durch underhandlung wol zu erlangen fein. defgleichen wer 
gut, das man den Tottern mit gellt und gaben, darmit Sy 
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zu gewynnen fein, den Tuergkhen abfellig und veind machte, 
difs koenndt durch konigliche wird zu polan leichtlich ge- 
fchehen.

Es hat auch kSnigcliche wird zu polan mit dem Tuergken 
ain beftannd noch auf ain Jar, oder aufs lengft zway Jar. 
Sollt gut sein, das der erftreckt wuerde, denn zu beforgen, 
wo der beftannd ausgeet, Er werde sambt dem Tottern die 
Polan begwelltigen, allfdann hett Er vil ainen offnern zue- 
trit in Teutfch Lannd, denn durch Hungern.

Es wem fonft vaft leichtere wege zu tinden, durch die 
man dem veindt criftlichs namens zurugk dringen moecht, 
wo allain ainigkait der Criftenhait gefunden mocht werden. 
darzu bedoerffen wir aller der gnad gots, die zu erlangen 
mueffen wir alle ain ftarck aintrechtig gebet zu got tun, 
denn Er will geben, wenn wir bitten. Ift zu beforgen, wie 
wir gebeten, fo haben wir erlangt.

Ob aber auf folhe angezaigte wege und mittl enndt- 
lichen ytzt zu befchlieffen fey, one ainen gemainen Keichs- 
tag, wellen wir in der anndern herren bedenncken geftellt 
haben. Sy wellen aber zu gemuete fuern, wie der verzug fo 
gannts fchedlich furfall.

Das ift unnfer bedenncken. wa wir auch mit unnferem 
leib, gut und allem unnfern vermogen gleich anndern fuerften 
darzu diennen konnnen, das wellen wir an unns nicht er- 
w^nnden laffen, darzu fich unnfer unndertan neben ann- 
deren das Ire zuthun truelich erboten haben.

So unnfer gefchickter difs hat verlefen, soli ers dabey 
bleiben laffen, und ob ymand des abgefchrift gefyndt daffelb 
nicht waigern, was damach befloffen, das foli Er unns furtter 
anzaigen.

Zu urkund mit unnferem aufgedrucktem Seorete befiglt 
und geben zu Drefden, am Sibenzehenden tag des Monats 
Norembris, nach Crifts unnfers lieben herren geburdt Tau- 
fent Funthundert und im Sechfundzwaintzigiften Jaren.

Georg Hertzog zu Sachffen etc.
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VI. Pfalzgraf Friedrich von Bayern an Kurfiirst Ludwig 
von der Pfalz : berichtet von den Hoffnungen und Ent- 
tauschungen der bayrisehen Herzóge in Bóhmen; bittet 
um Nachricht, wann er in Efslingen eintreffen werde.

1526 Oktober 27. Berngriefs.
Aus Miinchner Geh. St.-Archiy, Orig. Adresse : 

Bem Hochgebornen Fura ten Unnserm fruntlichen lieben 
Bruder Herrn Ludwigen Pfalzgrayen bey Rhein Hertzogen 
Inn Bayrn des heyligen Romischen Reichs Ertzdruchsessen 

und Churfursten zu eigenen Handen.
Was wir bruderlicher tren Fruntschafft liebs und guts 

yermogen allzeit zuvor. Hochgeborner Furst, fruntlicher lieber 
bruder. Wir haben eur lieb schreiben mit zusendung der 
Credenz der schigkhung halb gein Beheim empfangen, inn- 
halz verlesen und fugen Eur lieb daruff zu yernemen, das 
uns die hochgebornen Fursten, unser fruntlich lieb yetern 
hertzog Wilhalm und Ludwig in Obern und Nidern Bairn, 
ais wir jetzt bej Iren liebden zu Ingolstat gewest, angezaigt, 
das sie sich genzlich yersehen, Ir einer soli zu Konig zu 
Beheim erwelt werden. das wir uns wolgefallen lassen und 
furtter unsern wege zu unserm fruntlichen lieben bruder und 
yetern dem Bischoff zu Freisingen und Hertzog Philipsen etc. 
gein Neuburg genomen. daselbsthin des andern tags dornach 
bemelter unser lieber yeter Hertzog Ludwig auch khomen 
und uns in yertrauen angezaigt, das Er yor seinem bruder 
Hertzog Wilhalmen die stymbe habe. aber gleich in deB 
ist seiner lieb ein schreiben khomen, das es nichts, sonder 
der Ertzhertzog sey entlich und gewifB mit ainheHiger stymbe 
zu Konig erwelt und angenomen. und wiewol wir nu deB 
khein anders wissen, dann uns berurter unser lieber yeter 
hertzog Ludwig eroffent und angezaigt, so haben wir doch 
solhs Eur lieb bruderlicher fruntlicher maynung nit ver- 
hallten, aber doch so wellen wir noch derzeit, biB uns 
durch Herrn Heinrichen vom guttenstein, wie dj sach gestalt, 
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geschriben wirdet, mit der schigkhung gemach thun und 
yerziehen. zum andern bat uns obgedachter unser lieber 
yeter Hertzog Wilhalm fruntlich ersucht und gebetten, Eur 
lieb zeschreiben, uns zu berichten uff was tag eur liebe zu 
Efflingen einzukhomen willens und ob ander Churfursten am 
Rhein auch erscheinen werden, furter sein lieb desselbigen 
zu berichten, damit sich sein lieb mit uns uff denselbigen 
tag auch zu Esslingen anzukhomen geschigkht machen mocht. 
Und wiewol wir hieyor Eur lieb uns deB also zu yerstenn- 
digen auch geschriben, aber uns daruff noch khein ant
wort gefallen, so wellen wir Eur lieb hiemit abermals an- 
gemant und fruntlich gebeten haben, nicht allain unsernt, sonder 
auch gemelts unsers lieben Yeters halben, uns solhs zum 
furderlichisten damach wissen zu richten zu eroffen. Eur 
lieb hinwider Bruderlichen fruntliohen willen und wollgefallen 
zuerzaigen synd wir ganz geneigt. Datum BcrngrieB, Sambstag 
nach Ursule Anno etc. XXVI.

Friderich yon gotsgnaden Pfalzgraf bej Rein 
und Hertzog In Bayern etc.

VII. Pfalzgraf Friedrich von Bayern an Kurfurst Lud
wig von der Pfalz: erinnert an Besprechungen wegen 
der rómischen Konigs wahl in ECslingen; berichtet iiber 

Yerhandlungen Herzog Ottheinrichs; erkundigt sich 
nach den Yerhandlungen mit Sachsen.

1526 Dezember 26. Neuburg.
Aus Miinchner Geh. Staats-Arch. Orig. Adresse: Dem 

Hocbgebornen Fursten unserm fruntlichen lieben bruder 
Herm Ludwigen pfalzgrafen bei Rhein, Hertzogen Inn 
Baiern des heyligen rómischen Reichs Ertztruchsessen und 
Churfursten

In seiner lieb selbs eigen hande.
Was wir Bruderlicher treu Fruntschafft liebs und guts 

yermogen, allzeit zuvor. hochgeborner Furst, fruntlicher 
lieber Bruder. Wir seczen in kheinen zweifel, Eur lieb tragen 
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noch in frisoher gedechtnus, wefs wir jetzt zu Esslingen mit 
Eur lieb eins Rhomischen konigs halben geredt, nemlich das 
sich Irer vil understeen, mit eur lieb zu handlen und die- 
selbig dahin zu bewegen, dem Ertzhertzogen die Stymbe 
zegeben, Vleis ankhern, dar inn allain Iren und Eur lieb 
Nutz gar niehts bedengken werden. Nu wellen wir eur lieb 
verner nit bergen, das uns der hochgeborn Eurst unser 
fruntlicher lieber veter Hertzog Ottheinrich, ais wir jetzt 
hieher khomen, zu erkhennen geben, wie seiner lieb Adam 
von Thorms Ritter angetzeigt, das Ine furgut ansehe (dhweil 
seiner lieb und derselben Bruder Hertzog Philipsen biB 
in die aehtmal hundert Tausent guldin und wol sovil 
uffgelauffner zinB bei der Gron Beheym ussstendig) sich in 
die sach zu slahen und bej Eur lieb derhalben handlung 
furzunemen, ob sein lieb dadurch des alles oder eins teyls 
bezalung erlangen mochte. daruff sein lieb alfpalde Reinharten 
von Neunegkh ritter gein Augfpurg zu Jacoben Yillinger, 
welandt keiser Masimilians seliger hochloblicher gedechtnus 
Schatzmeister, abgeferttigt, bej demselbigen die maynung ais 
fur sich selbstęn anzufugen, es woltę hoch und grofB eins 
romischen konigs von noten sein. Nu wusse Er jetzt der- 
zeit khein fuglichern oder tauglichern, dann eben den Ertz
hertzogen, aber zu erlangung solher konigklichen wirde 
musse man Eur lieb haben. dhweil dann bemelter Hertzog 
Ottheinrich bej eur lieb nicht in kleinem ansehen, solte 
mit seiner lieb, Eur lieb uf gut pan zu richten, gehandelt 
werden. daruff Yillinger geantwort, wo keiser Maximilian 
noch verhanden, wurde nit underbleiben allen moglichen 
Yleis furzuwenden, wan ein solich ansehenlich dapffer 
person ais ine Hertzog Ottheinrichen bej Eur lieb dj sachen 
zu handlu und zu furdern uberkhomen mocht. doch niehts 
weniger mit dem Salomanckha davon auch geredt, des gut- 
bedungkhen were, das sich Herr Reinhart von Neunegkh 
furderlich zu dem Bischof von Trient (dhweil Er demselben 
one das wohl bekhant und verwante) fugen und solhs an- 
tzaigen solte, wo es aber biB zu seiner widerkhunfft uB 
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Engellandt yertzug haben mocht, woltę Er alfdann selbsten 
darinn handln. dhweiln wir nu nit zweifln , ermelter unser 
lieber yeter Hertzog Ottheinrich (der bierlnn unsers rats, 
welhs Er unsers erachtens billiger vor und ehe sein lieb 
so weit gangen oder sieh eingelassen gethan haben solt, wie 
zu halten begert. aber wir seiner lieb khain ander antwort 
geben, dann sich usser Eur lieb yorwissens und erwilligen 
in nichts weiter zu zu lassen oder zu begeben) werde Eur 
lieb derhalben schreyben, haben wir solhs Eur lieb bruder- 
licher fruntlieher maynung nit wellen bergen. Mit frunt- 
licher Bite, wo die sachen durch ermelten unsern lieben yeter 
Hertzog Ottheinrichen oder ander an Eur lieb gelangen 
werden, die wellen yorger unser bruderlicher fruntlieher 
Bite ingedengkh sein, uff zugleich und dermassen Antwort 
geben, das sich Eur lieb derwegen mit uns underreden und 
doruB handln wolten, hier inn Eur lieb und uns bedengkhen, 
dann wir Eur lieb, ais ein nahen gesipter Frunde und. 
bruder, in dem und anderm yil treulicher weder ander, dj 
allain, weB inen zu nutz und gutem raichen mag und wie 
sie damit ire sachen hindurch drugkhen mochten, bedengkhen 
werden, raten und handeln wellen. zum andern geruhen Eur 
lieb, uns zum furderlichisten der handlung Sachssen betreffen, 
inmassen wir Eur lieb itzt am jungsten zu Esslingen auch 
fruntlich gebeten, zu berichten uff yerner anlangen und er- 
suchen wissen antwort zu geben. daran beweisen Eur lieb 
uns Bruderlichs fruntlichs Wolgefallen. Synd urbutig und 
geneigt, solhs umb Eur lieb willigs fruntlichs yleis zu ver- 
dienen.

Datum Neuburg Mitwochs Nach dem heiligen Cristag 
Anno etc. XXVII.

Friderich yon gots genaden Pfalzgraf bej 
Rhein und Hertzog In Beiern etc.
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VIII. Die zu Efslingen versammelten Kurfiirsten und 
Fiirsten an Carl V: berichten, aus welchen Grunden 

sie die zu Speier beschlossene Gesandtschaft nicht 
haben abgehen lassen.

1526 Dezember 19.
Aus Miinchn. Geh. Staats-Archiy; Abschrift.

Allergnedigster herr. E. kais. M. — wollen wir nit 
bergen, das sich die hoch und ehrwirdigsten — Churfursten 
furst. prelaten etc., so uff jungst gehaltnem reichstag zu 
Speier yersamblet gewesen, neben andern des heiligen reichs 
sachen und handlungen — ettlicher sondern schweren 
wichtigen des heiligen reichs obligen und sachen halben, 
daran vil und hoch gelegen, ein statlich botschaft mit in- 
struction und credentz zu E. k. M. zu schicken entlich ent- 
schlossen haben, wie die auch also verordent worden ist. 
Damit nu dieselbe botschaft in diesen kriegischen zeitten 
und leuffen dester sicherer durch Frankreich passim und 
wandern mogę, ist kngl. wirde zu Frankreich umb gleit ge- 
schriben und ersucht worden. Darauf sy fur dieselben 
yerordenten orator ain schriftlich glait heraus gesehickt, 
das nit lenger dan auf 4 monat yon zeit dato desselbigen 
sich erstreckt. Dieweil aber ein monat darauf gangen, bis 
es heraus komen und die ubrig zeit der andern dreyer 
monat zu erforderung und abfertigung der botschaft auch 
an dem erschinen und umb gewest sein, also das sich 
die ubrig zeit nit ais weit erstregkt, damit die yerordenten 
orator mit solhem glait durch Frankreich hetten komen 
mogen. So haben wir yetzo alhier, ais dieselbigen orator alher 
gein Esslingen zu irer abfertigung erfordert worden und er
schinen, bedacht besser sein, das die schickung bis zu kunf- 
tiger yersamblung gen Regensburg furgenomen aufgeschoben, 
dann das die yerordenten in solcher ferlichkeit reisen, 
darundter niderligen und E. M. und allen stenden des reichs 
dayon spott und haune entstehn und erwachsen sollt und 
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das sich. yilleieht mitler zeit der kunftgen yersamlung die 
sachen also schicken, damit die botsohaft sicher zu E. M. 
komen oder aber E. M. durch ander wege solcher werbung 
yerstendigt werden mogę. Aufs unterthenigste bittend, E. M. 
wolle den yerzug solcher schickung nit anderst yersten oder 
aufnemen, dan aus obangezeigten ursachen. — Datum zu 
Esslingen den 19 tag Decembris 1526.

E. M. unterthenigste
Churfursten und 12 geistliche und weltliche 
fursten und dereń botschaften ytzo alhie zu 

Esslingen yersamlet.

IX. Karl V. an die 18 Kurfiirsten und Fursten: 
wunscht, dafs ihm auch fernerhin nur durch Schriften, 
und nicht durch Botschaft Mitteilung von den Beichs- 

angelegenheiten gemacht werde.
1527 Mai 20. Valladolid.

Aus Miinchner Geh. Staats-Arehiy. Adresse: Den hochwirdigen 
In got yattern Erwirdigen und hochgebornen N. unsern lieben 
freunden Neyen und Oheymen den Sechs Churfursten und 
zwolff geistlichen und weltlichen fursten auch den wol- 
gebornen Edlen und Ersamen unsern lieben andechtigen und 

des Reichs getrewen derselben botschatften allen am
Ihungsten zu Efslingen yersamelt gewest.

Karl von gots gnaden Er: Romischer keyser zu allen 
zeitten merer des Reichs etc.

Hochwirdiger In Got vatter. Erwirdigen hochgebornen 
lieben freundt. Neyen Oheymen. Churfursten und fursten 
und wolgeborn Edlen. Ersamen und lieben getrewen. Wir 
haben Ewer Liebden und Ewcr schreiben aufs Efslingen yon 
dem nhestyerschienen Neuntzehenden Decembris, vermel- 
dend aufs wafs schweren des heiligen Reichs obliegen und 
sachen Irer und anderer gemeine Stende des heiligen 
Reichs und desselben botschafften, so auff Ihungsgehaltem 
Reiehstag zu Speyer yersamelt gewest, neben andern des 
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heiligen Reicha sachen und hendeln, so daselbst zu Speyer 
auff unser darzu verordenten Commissarien furtragen berath- 
schlagt und gehandelt sein, ein botschafft zu uns zuschicken 
entschlossen, und was ursachen Ir des zuthun darnach ver- 
hindert seyt worden, mit angeheffter bitt, solchs von Ewern 
liebden und Euch gnediger meynung zu versteen, alles In- 
halts gnediglich remommen. und ab dem, das Ir solch bot- 
schafft zuschicken also verhindert seyt worden und die bifs 
auff ytzige versamblung gein Regenspurg auffgeschoben, die- 
weil Ir uns doch alsbald solche obliegen und sachen nach 
der lenge und notturfft schrifftlichen habt angezeigt, gutes 
wolgefallen empfangen. Wandt wir haben aufs dem berurten 
Ewer liebden und Ewerm schreiben dieselbigen obliegen und 
sachen genugsamlich yerstanden, die behertziget, erwegen und 
zum fleissigsten beratschlagt, und darauff wir Euch auch 
unsern willen und gemut hiemit zuschreiben lassen, wie 
Ir daraufs yernemen werdt. darumb wir dan auch an die
selben Ewer liebden und Euch andern mit fleifs begern 
und Euch daneben mit ernst bevolhen, das Ir also dem- 
nach dem heiligen Reich zu Erhe gutem und wolfart in 
den gemelten obliegen und sachen zum besten furfaret 
und handlet, wie wir dan des zu Ewer Liebden und Euch 
keinen zweivel haben. So auch in das kunfftig dergleichen 
andere des heiligen Reichs schwere wichtige sachen fur- 
fallen, uns die yeder Zeit, gleich wie ytzo, woli nach der 
lenge und notturfft schrifftlichen und nit durch botschafften 
antzeigt. Wandt uns das durch ein schreiben (des auch, so 
es die gelegenheit der sachen sein und fur notturfftig an- 
gesehen wirdet, alsbalt darnach duplicat und triplicat mag 
abgefertigt werden) auff der posten vhil furderlicher und 
mit weniger muhe, kosten und geferligkeit dan die bot
schafften, die one ansehenliche anzale schweren grofsen kosten 
und geferligkeit niderzulygen, daraufs uns Ewern Liebden 
und den gemeinen des heiligen Reichs Stenden hone, spot 
und schade erwachssen mocht, nit sein kan, wol mag zu- 
kommen. und wollen wir die sachen auch yedefsmal gleich 
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so woli durch dieselben schrifften, ais ob uns die durch die 
botschafften furgetragen wurden, zu hertzen fassen, uns die 
anliegen lassen und eben das darin versehen und thun, das 
wir sunsten einicher wege auff anbrengen der botschafften 
thun und versehen mochten, und Ewer liebden und Euch 
andern auff das yederzeit auch unsern bescheidt und antwort 
zum furderlichsten widder wissen lassen. Das wir Ewern 
liebden und Euch andern auffgemelts Ir schreiben hin- 
widder gnediger meynung also nit yerhalten wolten. Geben 
zu Yallodolit am XXten tag Maij. Anno etc. Im XXVIIten, 
unsers Reichs des Romischen Im achten.

Carolus.
Ad Mandatum Cesaree et Ca-

tholice Maiestatis proprium
Waltkirch. Alexander Schweifs.

X. Kurfiirst Johann von Sachsen an Landgraf Philipp 
von Hessen : spricht sich iiber die von Philipp aus Anlafs 
der Efslinger Beschlilsse empfohlenen Mafsregeln, be- 
treffend Tiirkengeld und evangelische Sonderbotschaft 
an den Kaiser aus; fur den Regensburger Reichstag habe 

er noch kein Ausschreiben erhalten.
1527 Februar 12. Torgau.

Aus Marburger Staats-Archiv; Original. In Weimar. 
Gesammt-Archiv das Konzept.

Unser freuntlich dinst und was wir liebs und guts ver- 
mogeu alzeit zuvor. hochgebornner furst, freuntlicher lieber 
ohem. Wir haben eur lieb schreiben, h. zu Marburgk 
am andern tag des monats, alles inhalts vernomen unnd wie 
eur 1. anzaigen , das zu besorgen es werde umb dy 
krhon zu Hungarn die strebkatz 1) gezogen werden, halten 
wir nach gelegenheit der sachen auch wol dafur und das 

1) die Str. ziehen, bildlich : sich zanken ; vergl. Mittelniederdeutsch. 
Worterbuch von Schiller und Liibben.
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solchs schwerlich abgehen werde. Das auch die schickung zu 
kais. mait. in Hispanien aus solchen ursachen, wie eur 1. 
anzeigen, dismals yerplieben und verhindert worden, das es 
die geistlichen yilleicht dafur gehalten, ais mocht diese zeit 
nit zu irem yortaill sein, sieht uns auch woli dafhur an. 
Und ais eur liebden furder antzaigen, weil der einmutig ge- 
nomen abschid in dem uberschriten und nit gehalten worden, 
das in erlegung des Turkengelds und anders, das fur sie die 
pfaffhait sein mbg, auch nit gewilligt wurd, mit bit, das wir 
also auf dem bestehn wolten. Auf solches wissen wir eur 
1. freuntlicher meynung nit zu bergen, das wir unsern antail 
berurts turkengelds berait an bey den von Nuremberg, wie 
wir eur 1. negst geschrieben, erlegen haben lassen, und weil 
die schickung in Hispanien noch nit auffgehoben und es 
darauf steht, sofern der reichstag gegen Regenspurg aus- 
schriben wirdet, das man daselbs yon der schickung zu kays. 
may. weiter red en soli, wollen wir in e. 1. bedencken gestelt 
haben, ob sie iren antail auch erlegen wolten, damit nit 
gesagt oder dafur gehalten durft werden, ais ob e. 1., wir 
und andere das, so man aus cristlicher pflicht zu fordem 
schuldig, unsers tails yerhindern wolten. Wir wollen auch 
nit underlassen, mit etlichen fursten und andern, so mit eur 
1. und uns in yorstentnus und bundtnus und uns etwas ge- 
sessen sein, so die schickung in Hispanien endtlich absein 
und yerpleiben soli, zu handeln, ob durch dieselben, e. L, 
uns und andere, so dem eyangelio anhengig, ein schickung 
zu kays. m. zu tun und inen gefallig sein wolt. So bat man 
sich ais dan eyner zusammenschickung oder sonst zu ver- 
ainigen, davon zu ratslagen, wie die werbung zu solcher 
schickung solt gestelt und der handel anbracht werden. 
Und was uns darauff fur andwurt einkomen wirdet, sol e. 1. 
unyerhalten bleiben. So zweiyeln wir nit, weil e. 1. Christoffen 
Kressen in Nuremberg weiter zu schreiben bedacht, er werd 
e. 1. darauf bericht furwenden, davon uns e. 1. alsdan, wie 
wir auch darumb fruntlich wollen gebeten haben, ferner 
anzaig zu thun nit underlafsen werden. Was aber belanget 
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die yersamlung der reichsstende, dayon der abschid, so negst 
zu Efslingen gemacht ist, meldet und zu Regenspurg sein 
sol te, sehen wir die sachen dafur an. Nachdem wir noch 
kein aufischreiben, so von stathalter und regiment derwegen 
auBgangen were, yernomen, das aus denselben tag swerlich 
ichtes werden wirdet. Sold er auBgeschrieben werden, so 
wollen wir nit untherlaBen, e. 1. alsdan unser gut bedencken 
auch anzcuzcaigen, wie wir uns dan yorsehn e. 1. hinwider 
nit yerheimlichen werde. Das alles haben wir e. 1. frunt- 
licher meynung nit yerhalden wollen, dan denselben frunt- 
lich zu dinen sein wir geneigt. Datum Thorgau am 12 tag 
Februarii etc.
a. d. VII. Johans.

An landgraf Philipsen.

XI. Niirnberg an Graf Albrecht von Mansfeld: 
melden, dafs auch andere Stadte an der eyangelischen 
Sonderbotschatt an den Kaiser teilnehmen wollen; bitten 

um die Namen der anderen Reichsstande.
1527 Februar 13.

Aus Niirnberger Kreis-Archiy. Kopie. Adresse: Herren 
Albrechten, grafen und hern zu Mansfelt.

Gnediger herr! Ais uns euer gnaden yerruckter tag 
geschrieben und mere dann ein ursach angezeigt, darumb gut 
sein mocht, das etliche christliche reichsstennde, so dem 
heiligen eyangelio und dem, das christlich ist, gern anhengig 
sein wolten, sovil derselben hierzu naygung truegen, zu Ro- 
mischer keyserlichen may. unserm allergnedigsten hern in 
Hispanien ein botschafft yerordent mit dem beyelh und 
instruction, irer keyserlichen may. derselben stennd notturfft 
des glaubens halben und daneben die schuldigen untertenen 
gehorsam, damit sy irer keyserlichen may. ais irem reehten 
herren und ordenlichen yon Got yerordenten oberkeit ver- 
pflicht weren, zum untertenigsten anzuzeigen, haben wir uns 
darauf gegen euer gnaden durch unser schreiben rerfangen, 
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solchen euer gnaden gethanen fuerschlag etlichen unsern guten 
freunden von stetten in geheymbd mit dem furderligsten [anzu- 
zeigen], darinn ir gemuet und naygung zu vernemen und dann 
euer gnaden, was uns derselben enndbegegen wuerde, widerumb 
zu eroeffnen. Dem haben wir also gelebt unnd den stetten Augs- 
purg, Strafsburg, Ulm, Franckfert, Nerdling, Hall, Costnitz, 
Lindaw solchs zu erkennen gegeben unnd ires gemuets darinn 
begert; von denen ist uns zum maysten teil zugeschrieben, 
das sy inen solchen furschlag gleicherweifs gefallen lafsen, 
doch der gestalten, das ine zuforderst aller reichs-stend namen, 
so zu solcher schickung gewilligt sein, eroffent und dann 
ein tag an ein gelegen malstat angesetzt und auf dem von 
einer formlichen instruction und fertigung, was bei keiser- 
licher may. in derselben stennd namen zu handeln sei, were 
auch die geschickten sein sollen, unvergrifflich beratschlagt 
werde. Das zeigen wir euer gnaden, wie wir uns zu thun 
yerfangen, dinstlicher guter meynung an, dinstlichs vleis 
bittend, weyl euer gnad sich in irem schreiben erbetten, 
mitlerzeit sich bei andern stennden von fursten, grafen unnd 
andern gleicherweifs zu bearbeiten, dero, sovil meglich, zu 
solcher schickung der botschafft zu bewegen, Euer gnad 
woell uns die namen angezeigter reichstend gnediglich zu 
erkennen geben, die furter den andern unsern freunden von 
stetten haben zu eroffnen. Wo alsdann ein tag an ein ge
legen malstat ernennt wirdet, wollen wir denselben den andern 
stetten auch verkunden, damit sy zu solchem schicken, unnd 
dann aller stennd notturift, wie sich geburt, gehandelt werden 
moeg. Das wollen wir umb euer gnad ganz williglich ver- 
dienen.

Datum mitwoch, 13. Februarii 1527.

XIV. 16
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XII. Burgermeister und Rat zu Ulm an den 
Rat von Nurnberg: Antwort in betreff des Biindnisses 

mit Sachsen und Hessen. 1526 December 8.
Aus Nurnberger Kreis-Archiy.

Fuersiehtigen ersamen unnd weysen, besonnder lieben 
unnd guten freund! Unser freuntlich wilig diennst unnd 
was wir liebs unnd guts yermogen sey ewer fursichtigkait 
mit fleyfs berait zu yerdinen. Liber freund 1 Wir haben 
das schreyben, so ewer fuersichtigkait ratts unnser gut frund 
Cristoff Krefs unnd Bernhart Bomgartner ietzt nur dem bur- 
germayster Bernbarten Befserern gethon, alls das an unns 
ainen erbern ratt gelangt, mit allem ungeyaerlichem inhalt 
vernomen und wollen derselben ewer fuersichtigkait daruff 
vertrauter fruentlicher und guter maynung nit pergen, das wir 
seider defs reichstags jungst zu Speyer gehallten aufs ann- 
dern unnsern obligennden geschefften unnd handlungen von 
disem furnemen, ainen verstannde mit unnsernn gnedigisten 
unnd gnedigen herrn, dem ehurfuersten von Sachfsen unnd 
dem lanndtgraven zu Hefsen etc., zu machen oder sich mit 
irn chur- und fuerstlichen gnaden etlicher mafsen einzulafsen, 
nichtzit beschlossen oder berattschlagt. Wir haben aber jetzo 
off beruert ewer schreyben bewegen, das innsonder unns inn 
angezaigtem vorhaben gantz beschwerlich zu thun unnd zu 
lafsen sein will; dann unnder anndern unnsern ungelegen- 
haiten ist nit die geringst, das hocbgemellt baid unnser gne- 
digist und gnedig hern unns gar zu weyt enntsefsen unnd 
enntlegen, also das unns dieselben inn fuerfallenden noten 
wenig oder ubel zu statten komen oder gelanngen mochten. 
Nichtzit dester weniger mufsten wir nach beschechnem ein- 
lafsen dem, das wir gegen irn chur- unnd fuerstlichen gnaden 
yerpflicht, ungeacht aller unnser angelegenhait yolstreckung 
thun. Soli man dann die sachen sonach waygern, ab- oder 
inn windt schlachen, mocht auph nit frucht gebern, unnd 
vie man mit allter spricht, jetzo abgeschlagen, das man mit 
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der zeyt fro sein, aufs dieser unnd anndern mer zufoeligen 
oder zweyffelhafftigen ursachen, besonnder dieweil noch. 
niemandt waifst, das die potschafft zu kayserlicher Mayest&t 
etc., unnserm allergnedigisten herrn inn Hyspania geyertigt, 
pringen oder derselben begegnen wurdet, wir noch zuweyll 
nit enntschliefsen mochten, was unnsernhalben hierinn zu 
thun oder zu lafsen sey. Dieweyll wir imer bifs anher zu ewer 
fuersichtigkait fur andern ain sonder hochzuyersichtlich unnd 
gut yertrawen tragen unnd noch, unnd dann dieselb ewer 
fuersichtigen weysen je- unnd allwegen in yorsteennden unn- 
sern beschwerden obe- und anligen, wie wir mit fleyfs 
danckbar unnd zuverdienen erbitig sein, ganntz hilfflich 
trostlieh unnd wie die frund in noten gespurt unnd befunden 
hon, so biten wir demnach dieselb ewer fursiohtigkait hieruff 
mit fruntlichem unnd allem fleefs guettlich, sie wolle unns, 
unbetauert der muech, in schrifften uff unnsern costen yer- 
trawlich berichten unnd yerstenndigen, was ir maynung oder 
gelegenhait hierinn en sein; ob unnd mit was mafsen sie 
sich inn yerstennttnus einlafsen, darynnen waygerung thun 
oder, ob sie (wie unns), wo es mit fugen sein unnd be- 
schechen mocht, gantz fur fruchtpar unnd gut anseche yor 
ainicher hanndlung oder, ob sie der pottschaft, inn Hispannien 
geyertigt, erwarten woli oder nit; unns verner darnach 
wissen zu gerichten begern wir zuyor yillfalltigen erzeugten 
ewern woli- unnd guttaten umb dieselb ewer fursiohtigkait, 
unser besonder lieb unnd gut frund, fruntlich unnd mit willen 
zu yerdienen.

Datum sampstags nach Nicolai anno 1526.
Burgermeister und ratt zu

Ulm.

16*
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XIII. Niirnberg und Ulm an Augsburg: Aufforderung 
zu einer gemeinsamen Beratung behufs Stellungnahme 

zu den Bundnisantragen von Sachsen und Hessen.
1527 Januar 15. Ulm.

Aus Augsburg. Stadt-Archiy; Original.
Christ. Kress und Clement Yolkamer zu Nurmberg. Auch 

Burgermeister und die 5 geheimen rat zu Ulm an Augsburg.
Uns zweifelt nit, euer fursichtigkeit haben und tragen 

noch unyergessner gedachtnus, was auff dem reichstage in 
jungst yergangnem somer zu Speier gehalten yon der durch- 
leuchtigsten durchleuchtigen hochgebornen fursten unser 
gnedigsten und gnedigen herrn des Churfursten von Sachsen 
und des lantgrafen von Hessen etc. von wegen ain er freunt- 
lichen yerstantnus mit der erbarn stett Strassburg Augsburg 
Niirnberg Frankfurt und Ulm gesandten botschaften geredt 
gehandelt und im endt der abschid gemacht und genomen 
sey, welich under bemelten stetten (das in zukunftiger Frank
furter yastenmess daselbst zu Frankfurt beschehen) mit irn 
Churf. und fiirstlichen gnaden von einer freuntlichen yer
stantnus reden lassen solten sollichs vor oder umb weihen- 
nachten jungstyerruckt dem burgermeister zu Frankfurt, 
unserm 1. herrn und freunde Hamen yon Holtzhausen, zu- 
schreiben etc. Wiwol nun unser herrn und freund baid stet 
Nurmberg und Ulm mit yernunft und yil yleissigs nach- 
gedenkens bewegen, das hier innen schwarlich zu thun und 
zu lassen sey. So haben sy doch im end auch ermessen, 
das dannocht yetzigen leuffen nach (wiwol sy dess gemuets 
noch nit sein sich mit Jchten einzulassen) nit schad sein 
mocht, ungnad baider fursten zuyerhuetten, ir Bottschafften 
daselbst hin gen Frankfurt (ais die stat Strassburg wie yer- 
gebens an uns gelangt zu thun all geraid zugeschriben) zu- 
yerordnen und yon den dingen doch unbeschliesslich, un- 
yergriffenlich on ainich annemen, sonder allein auf hinder 
sich bringen hbrn zureden. Wa nun euer fursichtigkeit des 
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willens und gemuets geen Frankfurt sollicher gestalt zu yer- 
ordnen auch sein wolt, wer unsers achtens nit onYerstendig, 
das euer fursichtigkeit und wir (wie wir es auch yon unsern 
henn und freunden beiden stetten zu thun bevelch haben) 
zuyor mit einander underred gehalten und uns ainer gleichen 
mainung entschlossen hetten, damit yolgens dester ainiger, 
fruchtber und bas gehandelt werden mdcht. Langt also 
hierauf und dem allem nach an euer fursichtigkeit unser 
gar freuntlich bit und beger, sy woli (wo anderst unser 
henn und freund ein erbar rat der stat Augsburg sollicher 
gestalt zu handeln auch furhet) yemant von’ den irn zu uns 
alher gen Ulm verfertigen , von den dingen wie gehort ver- 
traulich der notturft nach zu reden, zuratschlagen und yolgend 
dem burgermeister zu Frankfurt, wie sich geburt, helffen zu 
schreyben, stat uns umb euer fursichtigkeit unser 1. henn 
und freunde mit willen freuntlich zu yerdienen. Bitten dess, 
dyweil die sachen Yerzug nit wol erleiden mugen, sehriff- 
licher antwort hiemit der haben zu halten.

Datum affermontags nach Helary 1527.

XIV. Niirnberg an Holtzhausen zu Frankfurt: 
er soli auf jeden Fali den Fiirsten mitteilen, dafs sie 
und Strafsburg Gesandte nach Frankfurt schicken werden.

1527 Februar 13.
Aus Niirnberger Kreis -Archiy. Kopie.

Dem erbern Hayman Yon Holtzhausen.
Lieber herr burgermeister, besonder guter freund! Ais 

ir uns yenuckter tag der Yerstentnus halb zwischen unsern 
gnedigsten und gnedigen herren dem churfuersten Yon Sachsen 
unnd landtgrafen von Hefsen, auch etlichen stetten, derhalben 
in kunfftige fasten-mefs zu Franckfort uff den gemeinen ab
schied zu Speyer gehandelt werden solle, geschrieben unnd 
unsern ferrern beschayd, ob sich leyden wolle, den bedeu 
fursten uuser besonder guten freund der von Strafsburg und 
unser bescheen zuschreiben allein anzuzeigen, gebetten, 
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haben wir seins inhalts yernumen und achten darfur, euch 
seyen mitlerweil durch die yon Augspurg und Ulm gleicher- 
weifs schrifften in solchem handel zukumen; dem sei nun 
also oder nit, so will unsers achtens die notturfft erfordern, 
den beden fursten in yermoeg genumens abschieds dero stett 
gemuet und willen, die bifshere zugeschrieben haben, wie 
wenig auch derselben sind, furderlich zu eroeffnen, wie wir 
auch zu bescheen unsers teils euch freuntlich bitten. Das 
wollen wir umb euch mit willen yerdienen. Datum etc. 
13. Februarii 1527.

XV. Burgermeister Holtzhausen von Frankfurt an 
Landgraf Philipp von Hessen: meldet, dafs Nurnberg, 
Strafsburg und Ulm zur verabredeten Zeit nach Frank

furt schicken werden. 1527 Februar 28.
Aus Weim. Ges.-Archiv. Kopie.

Durchleuchtiger unnd hochgeborner furst, ewern furst- 
lichen gnaden sey meyn underthenig unnd willig dinst alle 
zeitt zuyoran bereyt. genediger her. uff den beschlifslichen 
abschidt, der uff jungst gehaltenn Reychstag zu Speyer eyner 
yerstentnus halbenn zwissen den durchleuchtigsten unnd hoch- 
gepornenn fursten unnd hern, Hern Johansen herzogen zu 
Sachssenn Churfursten unnd ewern furstlichenn gnaden, 
meinenn genedigsten unnd genedigenn hern, auch etlicher 
frey unnd Reychsstett Botschafften yertrewlich beschehenn, 
der meynung, daB dieselbige stette mich durch Ire schrifft 
yerstendigen sollen, ob sy odder welche auB Inen eyns yer- 
stants odder yereynigung halben zu redende uff icz kommende 
Franckfurtter fasten meB Ire botschafft hie haben wollen odder 
nit, solchs furter beydenn ewern Chur und furstlichen 
gnaden zu eroffnen, geben E. F. G. ich undertheniger mey
nung zu erkennen, daB die Ersamen fursychtigen unnd weysen 
Meyster Burgenmeyster unnd Rhette der stat StraBburg, 
Nurnberg unnd Ulm mir zugeschrybon haben, daB sy uff ob- 
gemelte Zeit die Iren hieher mit beyder Ewern Chur und 
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furstlichen gnaden botschafften gerurter yerstentuus halben, 
doch nit anders dan unyergrifflich unnd uff liinder sich 
bringen, yertrewlich underred zu uben verordenen wollen. 
Solchs hab E. F. G. ich angenummenem befelch nach nit 
verhalten sollenn, der Zuversycht E. F. G. werd solchs hoch 
bemeltem meynem genedigsten hern dem Churfursten ferner 
auch antzeygen lossen. E. F. G. hett ich auch diesse der 
stett meynung lengest, wohe die mir ehe zukommen weren, 
undertheniglich zu erkennen geben. Datum am XXVIII tag 
Februarii Anno etc. XXVII

E. f. g. undertheniger
Hainrich von Holtzhausen. 

An Landgraf Philipsa zu HeBen.

XVI. Berieht des Augsburger Gesandten Wagner 
uber den Frankfurter Tag.

1527 April 13.
Aus Augsburger Stadt-Arch. Original.

Wirdig hochgelartt herrn, main willig underdenig dienst 
sain Ewer wirden zu aller zaytt bereytt. Hochgelart wirdig 
herrn. dem abschid nach, so mir maynn hern von einem 
erbern klain ratt auff das anpringen der durchlaychtigisth 
durchlaychtigen hochgepornen Churfurst. und fursten, payder 
mainen gnadigisten gnadign herrn, auff jungst gehaltem raychs- 
tag zu Spayr beschehnn, befolichen haben innhalt ainer In- 
struction, hab ich dem nach, alls ich gan Ulm kumen pin, 
mich ander mainer gescheft erstlich gar unverdacht disser 
sachen zu mainem herrn und fraind parthelme schorrer ') 
gefugtt, under andernn reden pay im abgenomen, das er auch 
gen Frankfurt woli, ess habennt ime seine herrn von Ulm 
ain befelich, dass er mit schmertzen hab miessen annemen 
und yerfolgen ais ein gehorsamer, desshalben ich nun nitt

1) Sehorer nennt ihn der Strafsb. Ges. nach Virck No. 492. 
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mer zwayffelett, dass er in disser sachen befelich hett, liess 
mich dass gegen im auch horn, also dass er mir seiner herrn 
gemiett eroffnet, dass ungefarlich die mainung wass, wie ich 
von meinen herrn befelich hett, also dass wir in den befelichen 
glaych stunden. yerliessen also ein ander piss gen Frankfurt.

ais ich daselbn ankam, fugt ich mich aber meinem 
befelich nach zu meinem herrn purgermayster herrn Johann 
promer, alda zaygt ich an aber meinem befelich nach, wie 
ich von meinen herrn ainem erb.ratt abgeferttigt war zu 
Augsburg der mainung, ob ainich dem abschid gehaltn reychs- 
tags zu Spayr yon meinen gnedigsten und gnedigen herrn 
wie oben furgenomen oder yon iren gnaden yemant erscheinen, 
zaigett ich mich albie seiner fursichtigkeit an anstat meiner 
herrn yon Augsburg, mitt und neben andern yerordenten 
gesanten der fier stett zu erscheinen, wellichs anzeigen ge- 
dachter mein herr burgermeister yon mir an statt gedachter 
meiner herrn gar freuntlich an nam. Zaigett mir da pey 
an, wie ein erbar rat zu Frankfurt irem ratfraind, mit namen 
herrn Haman yon Holtzhausen, befelich und darzu yerordnet 
ob dissem anpringen zu spayr yon den fursten ferer etwas 
erwittert wurde derselb pay den andern fier gesanten der 
stett auch erscheinen, zu demselbn herrn Haman yon Holtz
hausen sollte oder mechte ich mich fiegen und pay im an
zeigen. ess were auch dar yon Strasspurg und Niern- 
perg gleich sollicher gestalt und maynung pay ime herrn 
purgermeister erschienen wie ich, denen er gleicher mass 
beschaid auf den yon Holtzhausen gebn. Von Ulm wer 
noch niemant ankumen, wie ich selb wist; er zeigt mir 
auch an, wie obgemelter yon Holtzhausen die schreiben 
yerganger zeytt yon den 4 stetten Strassburg Augsburg 
Niermperg Ulm pay handen habt und auf dieselbn ge- 
than schreiben meinem gnedigen herrn Philips Lantgrafen 
zu Hessen zugeschriebn die gemiett der stett eroffnet, also 
dass in dieser yetz gehaltnen Frankfurter fastenmess die 
stett den iren, so sunst in iren hendeln hinab ritten und nit 
ais sunder gesannt botschaften, befelich geben, ob ainich 
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waytter da yon begert wurd zu handeln ain yeder an statt 
seiner herrn mit seiuem befelich wurd erscheiuen, dass wass 
ungeferlich die meinung, so Haman yon Holtzhausen dem 
lantgraf von Hessen auff der stett zuschrayben anzaygt bat.

Ais ich nu der gesanten yon Strassburg und Niermberg 
wissen hatt und namlich der yon Strassburg mit namen 
Jacob Mayr’), yon Niernperg Matti Pfintzing, fugt ich 
mich erstlich zu H. Matti Pfinzing, der auch mein gunstiger 
und bekannter herr und fraind ist, erkundigett zum teil, wass 
maynung meine herrn yon Nurnperg waren, so fili, dass er 
mir anzaigt seiner herrn yon Nurnperg meinung wer also, 
so die fursten, alles mit irn tittlln wie oben, ferer dem ab- 
schid nach yerharren und ir gesanten albie erscheinen, wer 
ir gemiett damit an sy gesinnt wurde ain anzaigen, in wass 
gestalt und wie ir gnaden mainen ain yerstand zu machen 
wer und dasselb also gehbrt und nnbegriffenlioh dasselb an- 
zeigen und furhalten hinter sich pringen zu begern, also 
damit keinswegs nichtt sich begeben noch bewilligen und 
auch nitt gar piss auf hinter sich pringen abschlagen. den 
befelich hatt der yon Nurnperg, der wass nun fast meiner 
herrn befelich, auch dem yon Ulm glaych, so die sach doch 
unyergriffenlich nit gar piss auf hinter sich pringen sollt 
abgeschlagen werden.

Nun sach die funf yon stetten fur gut an, auf ain 
bequemen tag zu samen kumen und ain fraintlichss 
gesprech zuyor und email die gesanthen yon fursten an- 
komen, wie Haman von Holtzhausen dem lantgrafen ge- 
schrieben hett. Ais wir pay Haman yon Holtzhausen 
auf ein gnantt tag zusamen kamen, erbffnet ain yeder dem 
andern seiner herrn mainung, erstlich H. Jacob Mayr, ge- 
santer von Strassburg, ainer nach den andern, wie die ord- 
nung ist mit dem sitzen. uber fili reden so sich begeben, dass 
lang und zu fili zu schreiben wer, wordn die gesanten von

1) Nach Virck Meiger. Die Orthographie ist ubrigens selbst bei den 
Eigennamen unglaublich willkiirlieh. Man vergl. nur, wie yerschieden 
der hessische Gesandte Schrautenbach geschrieben wird. 
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den 4 stetten Strassburg Augsburg Nurnperg Ulm ains glaichen 
gemiets uber ain, dass wir der gesanten von den fursten 
gmiett, in wass weyss weg gstalt ir furnemen wer verstent- 
nus mit den stetten zu machen, dass selb wollten wir unsern 
herrn binder sicb pringen dech unvergriffenlich. aber Frank
furt sunndert sich von dieser mainung und zaygett an Haman 
von Holtzhausen, dass er von seinen herrn in Frankfurt be- 
felich hett, sich mit den fursten in keinen weg ausserhalb 
von wissen und gnedger bewilligung kay. Maj. in ainich ver- 
stentnus ain zu lassen, dero halbn er an statt seiner herrn 
die antwort und nitt anderst geben wiird, dess halbn die 
andern von stetten etwas entsetzen hatten. vermeinten ye ir 
meinung wer auch an statt ir herrn, hetten auch dess befelich, 
sich in nichte zu lassen noch zu begeben, allein der fursten 
mainung horen auf binder sich an die herrn alles unver- 
griffenlich, der halben fili mer reden beschehen, on nott die 
nach leng zu schreiben. Alein die ursach, darumb sy pay 
der antwortt wolltent verharren, wass die mainung, dass pay 
einem jar verschiner zaytt mein gnedger herr lantgraf von 
Hessen der gleichen mainung an mein herrn gesint hett 
wie zu Speir an die funf stett beschehen, derhalben sy ain 
bedacht genomem nach gehaltem bedacht hettentt sy ein 
potschaft zu sein gnaden gefertigt und lassen furhalten, 
sy hettent kein andern herrn ais die kays. M. und ausser
halb derselbn irer kays. M. bewilligung hetten sy nicht 
macht ainich verstentnus gegen seiner furstlichen gnaden 
noch yemant furzunemen und der mainung mit hocher dank- 
barkeit gnediglich abgeschaiden. Sol ten sy dan yetz ain
andre antwurt gebn, sech in keine weg seine herrn nitt fur 
gutt an. Doch sach uns fur gutt an damit er die herrn von 
Frankfurt des entschliessens der 4 stett berichtett, die wayll 
doch in der sonderung ain klain mittel wer damit wir also 
glaych mit ain stennden. Dess begab er sich gut willig.

Nach dem anpringen zaigt er uns an seiner herrn von 
Frankfurt gemiett wer in mass wie rerwarnet keines andern 
wegs bedacht antwort zu geben, sundern fur sy selbs alain, 
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so mechtennt die 4 stett irer mainung auch woli antwurt 
geben. Dapey ist es beliben und also gar fraintlich von 
ain ander geschaidn.

Auff freytag den 12 tag abrillis erschin der edel und 
erenvest Wittlhauser von Schrauttnpach ais gesanter von 
meinem gnedigen herrn, herrn Philips lantgraf zu Hessen, 
liess uns die 5 von stettn auf ein gnannte stund dess selbn 
tags gen unser frawen prud. in das kloster erfordern. Wie 
wir ais die gehorsamen erschinen, aber Frankfurt wass nit 
zu gegen. ais er aber fragte, ob die von den 5 stetten ver- 
samlet weren, zaygett sich Strasspurg, Augsburg, Niermberg, 
Ulm an, warumb aber Frankfurt nit erschin wer uns un- 
bewist. Also fing der gesante H. v. Schrauttnpach an zu 
reden disse mainung, wie ain anpringen auf jungst gehaltm 
reichstag zu Speyr an die erbarn von den funff gemelten 
stetten gesanten von den durchlaychtigst durchlaychtigen 
etc. kurfiirsten und fursten, seiner payder gnedigist gnedigen 
herrn, bescheenn, ais yon wegen einer yerstentnus zu machen 
dess heiligen und wirdign gotswort und eyangelium halbn, 
ob indertt ettwas dem selbign zugegn practiciert wurde, 
trewe hilf dass selb ewig gotlich wort zu erhalten etc. 
darauff die gesanten ain bedacht auff binder sich pringen 
begert, dapey anzaygtt was den stettn darin gelegen wurde 
auf Frankfurt zugeschribn. Nun wer die sach dahin kumen 
auf dise Frankfurter fastenmess gestellt. so wir dann an statt 
unser herrn alhie erschinen, wer seiner payder gnedigst 
gnedigen herrn begern, von wellichen er gesant und abge- 
fertigt, sambt hie mit aufgelegtem kredentzprieff zu entdecken 
und eroffnen der erbarn stett mainung und gemiett, mit mer 
zirlichen worten on nott alls zu melden, doch gruntlich die 
mainung.

Auff kurtz gehalten bedacht, wie wir dann befelich 
von den herrn und vormall dess ein ander bericht hettn 
und einmietig entscblossen, sennd ich auch euer wirden hie- 
mit ein geschrift der antwort, so der von Strassburg an statt 
der 4 stett geben und darauf ferer des herrn yon Schrauten- 
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bach an statt der fursten antwort und meinung, so also wir 
clie von stetten die meinung und abschid von wort zu wort 
haben in diese schrift pracht und gleichmessig ein teyll von 
dem andern abgeschriben, send ich euer wirden an statt 
meinem herrn burgermeister underdenigs vleiss pittend, also 
mit disem meinem langen und einfeltigen anzeigen gedult zu 
haben. wann warlich, wie ich mich pay mein herrn hab er- 
zaygt, hat mich dieser befelich nit wenig bekumert und be- 
schwert, angesehen das ich mein leben lang zu solichen sachen 
nie kumen, weder geschickt noch tauglich pin, hab doch ais 
ein gehorsamer underthan meiner herrn befelich miessen 
annemen. So mir gott anheim hilft, zeyg ich euer wirden 
und meinen herrn dass und alles auch muntlich an, hab auch 
diser schriften aller copeyn selbs abgeschriben behalten. 
Wann ais fili muglich hatt mign sein, haben wir dissen handel 
in hochem geheim gehalten und wa wir zusamen kumen 
sein, habn wir uns gehaltn, dass wir auch argkhwon ver- 
hutt haben. Also dass ich yerhoff der handel soli unsert 
halben noch in hochem geheim sein etc.

Will mich also — befolichen etc.
underdeniger gehorsamer

Frantz Wagnner.
Laus deo 1527 ad 13 abrillo in Frankfurt durch Stier- 

pauer potten.

XVII. Ausschreiben zum Reichstag nach Regensburg. 
1526 December 21. ECslingen.

Aus Frankfurter Stadt -Archiy. Orig.

„Wir Philips — v. Baden keys. Stathalter und die ver- 
ordenten rethe des keys. regiments — auch wir Churfursten 
und die zwblf geistlichen und weltlichen fursten in der keys. 
regiments ordnung zu Worms auffgerichtet bestimbt und der- 
selben botschafften und gewalthaber entpieten dem ersamen 
— Frankfurt unsern gunstigen gruss und willig dienst zuyor.
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Ais in keyserlicher und des reichs ordnung, so yormals — 
zuWorms des regiments halber auffgerichtet durch ein artigkel 
nottiirftigklich yersehen ist, so sich begeben, das mercklich 
sachen furfallen wurden, das heilige reich, des friden, recht 
und ire hanthabung oder den widerstand gegen den anfechtern 
des reichs etc. hochlieh betreffend, das alsdann ein keyserlicher 
stathalter samt den regimentsrethen — verkiindigen und nicht 
destminder solchs an die 6 Churfursten auch die 12 geist
lichen und weltlichen fiirsten in berurter ordnung benant 
langen lassen sollen, die dan bey gemeltem Regiment personlich 
erscheinen und ferrer nach irem besten ansehen mit Stathalter 
und regiment zu k. M. und des reichs nutz und besten handeln 
und beschliessen und so die sachen also treffentlich weren, 
die keynen yerzug erleiden mbchten, das der Stathalter und 
regiment auch die Churfursten und fursten in den sachen 
fiirgeen und dem, so durch den merern theile beschlossen 
wirdet, volg thun sollen" etc.

Es wird dann von dem Yorrucken der Tiirken erzahlt 
und dafs deshalb eilende Hilfe not thue. „Denn wo im mit 
gewisser dapferer hilfe und ganz starkem widerstand zum 
fiirderlichsten und eilendsten, nit begegnet, das er sein 
grausam tyrannei mit der gleichen blutyergiessen und wuettung 
gegen andern christlichen stenden und landen auch erzeygen“ 
und schliefslich die ganze Christenheit yerderben wiirde. 
Darum hatten Statthalter und Regiment die Churfursten und 
Fiirsten „hieher gen Esslingen yerordent. Darauff dan wir 
obgemelte Churfursten fursten und botschaften erschienen 
und haben samptlich die sachen nach irer grósse bewogen 
undt funden, das gegen dem geschwinden furhaben und an- 
schlegen des Tiircken die gezwungen noth hochlieh erfor- 
dern will, ein statlich gegenwdr, erstlich durch ein eylend 
und folgendts mit einer beharrlichen hilff, zu yerordnen und, 
sovil die eilend hilff belangen und wie dieselbig yetzund fiir- 
genomen werden mag, uns eins abschids, darin der selbigen 
hilf wie die zu Speier jungst bewilligt auch meldung be- 
schicht (den wir auch zuschicken), yereinigt.
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Dann der beharrlichen statlichen und gemeinen hilf 
halber, diweil die durch gem eine stende des reichs fur- 
genomen beratschlagt beschlossen und yolnstreckt werden 
muss, erwogen, das die gross notturft ein gemeine der 
selben stende versamblung eryordern wolle.“ Gemafs den 
Rechten in der Regimentsordnung „so haben wir uns sampt- 
lich und einhelligklich entschlossen, dieselbig yersamblung 
aller Stende zu Regensburg auff Sonntag Letare nechst 
kunfftig den ersten tag Aprilis anzustellen und zu halten. 
Demselben nach und in craft obberiirter ordnung so erfordern 
wir euch hiemit, das ir auff ernanten sontag Letare durch 
ewer botschaft mit volligem gewalt on hinder sich. bringen 
daselbst zu Regensburg erscheinet, endtlich sampt uns und 
andern stenden — in obangeregten hochbeschwerliehen und 
betranglichen sachen der beharrlichen hilff und yolgends 
anderer notturftiger sachen halber, so durch uns yetzo alhie 
yon Esslingen zu sollicher yersammlung geschoben sein, helffen 
ratschlagen handeln und beschliessen, damit die christenlichen 
land und lent teutscher nacion yon dem wiitenden Tyrannen 
dem Tiircken errettet behalten und im auch zuletst sein 
gewaltig eintringen furnemen und anschleg geprochen ab- 
gewendt und also unwiderbringlich nachtheil schad und ver- 
derben des reichs und der christenheit yerhiit werden mug.“ 
Sollten nur ja und piinktlich erscheinen. „Und nachdem wir 
oft bemelte Stathalter und regiment zu furderung der sachen 
ein gutbedunken und ungeyerlich nottel solcher beharrlichen 
hilff zu weiterer beratschlagung der gemeinen reichs Stend 
artigkels weiss begriffen, die auer uns yermelten Churfursten 
fiirsten und botschaften yetzt und bis zu kunftiger yersamlung 
zu bedencken zugestellt. Darauff und darmit ir fur euch 
selbst oder mit den ewern derhalben mitler zeit gemelter 
yersamlung dester statlicher zu bedenken und dariiber zu rat
schlagen habt, schicken wir euch dieselbe hiemit auch zu. — 
Geben zu Esslingen" etc.
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XVIII. Landgraf Philipp an Kurfiirst Johann: 
berichtet von seiner Unterredung mit Kurfiirst Ludwig 
von der Pfalz, Ulrich von Wilrttenberg, die rómische 
Kónigswahl, den Regensburger Reichstag und die Wer- 
bung Erzherzog Ferdinands um Unterstiitzung betreffend.

1527 April 20. Marburg.
Aus Marburger Staats-Arehiv. Konzept.

Wir thun e. 1. freuntlich zu wissen, das wir rorschienen 
Montags bey unserm vetter dem Pfalzgrafen gewest und unsern 
vetter Herzog Ulrichen mit uns gehapt, haben wir s. 1. jegen 
berurten von Wirtenberg aller freuntlichen wolmeynung ver- 
mergkt. Und ais wir uns mit s. 1. in geheim, beneben anderm, 
des Newen romischen konigs, des reichstags und der antwort 
halben, so konigl. wirde uf den gerworben reutterdienst zu 
geben sein soli, freuntlich untherredt, hat uns s. 1. erstlich den 
newen konig belangend zu antwort geben, das wir in rechter 
wahrheit gleuben, auch e. 1. solichs kunlich zuschreyben 
mogen, das biss annoch desshalben an s. 1. nichts gelangt sey. 
Wol hab aber s. 1. yerstanden, das mit Meintz und Trier 
darumb gehandelt worden und yilleicht sie dasselb alsso gerne 
sehen. Aber kaiserliche Maj. sal in dem kein gefallen und 
inen nit zum konig haben wollen. Solchs unser retter 
der Pfalzgraf von s. 1. bruder Herzog Friederichen ver- 
nómen.

Demnach wir bey s. 1. in freuntlicher vermeynung an- 
gehalten, so an s. 1. solieh furhaben auch gelangen wurde, 
das sie dan ein solchs nit willigen woli in bedenckung des, 
was seiner 1. und uns aUen daran gelegen, und zu besorgen 
were, das wir ein erbkaiser haben wurden und unterm jugeh 
leben mussten mit dergleichen mher ermanungen etc. Also das 
wir uns rersehen, s. 1. werde sich in dem wol zuhalten wissen 
und wir glauben auch, so desshalb an s. 1. etwas gelangen, er 
wurde es e. 1. nit yerhalten.

Des reichstags halben ist s. 1. gutmainung, das wir 
unsere rethe schicken, inen bevelh thuen, in kein weither 
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hilff lechtlich (?) zuwilligen, dan uff itzt letztgehaltnem tage 
zu Esslingen ein anschlagk, der etwas beschwerlich anzusehen 
furgegeben worden ist. Ob aber solich oder andere treglich 
hilff ye bestehen solt und bewilligt werden musst, das dan 
ufgesehen werde, das kein leuthe zu soleher anlage ufnemung 
geordent werden, die gniessuehtig und yilleicht solich gelt zu 
des kaisers oder des konigs zu Beheim handen wenden. Item 
das auch die yorige oder hernachmals aufgesatzte turkenhilf 
nyergents hyn dan jegen Turcken und nicht jegen Ungarn 
gewendet und in yleis angehalten, das die botschaft in Hispa- 
nien nochmals geschickt werde. Dasselb wollen e. 1. alsso 
irem rath befelhen, in gleichnus Pfalz und wir auch thun 
wollen.

Der antwurt halben, so konigl. wirde zugeben sein 
soli uff den geworben reutter dienst, szehet s. 1. fur gut an, 
das man es bey dem erpieten, in der instruction yerleipt, so 
unsere abgefertigte rethe fur den yon Wirtenberg anbringen 
sollen, dismals pleiben lasse, dan es antwort genug were, 
wilchs uns auch also wolgefelt, biss man konigl. wirde gemut 
und widderantwort hett. —

Sonnabend nach Palmarum 1527.
Marburg.

XIX. Instruktion Philipps v. Hessen fiir deu 
Regensburger Reichstag.

April 1527.
Aus Marburger Staats-Arch. Abschrift.

Yerzeiehnus was unser rath und lieber getreuer Ott 
Hundt uf itz schirst angehendem Reichstag in sonderm befelch 
haben sol.

Erstlich. So etwas jegen das wort gottes furgenomen 
wolt werden, das er dan mit des Churfursten yon Sachsen 
Rathe, den stedten und andern, so dem Eyangelio gneigt sein, 
darein nit willige und darjegen protestir. Auch in keinen 
abschiedt willigung thue.
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It. das die Eylende hilf, in gleichnus die beharrende 
hilf, beneben Churfursten, fursten und der Stedte Botschaft 
nit gewilliget. Es sey dan sacb, das die jegen den Turcken 
gepraucht werde, und nit leuthe dartzu geordent, die gnies- 
suchtig und solehs in andre hende wendten.

It. das angeregt werde, warumb die botschaft in Hispanien 
wendig gemacht und nit geschickt werden sey. Daruf nochmals 
anzuhalten und dieselb geordenthe Botschaft geschickt und die 
werbung, laut der instruktion zu Speier abgeredt, an kay. 
M. gelange. Also das dieselb instruction nit yerendert werde.

It. das er hierin hart anhalte und sonst in nichts 
willigen soli.

It. anzuregen, nachdem die Malstat dieses reichstages 
den fursten entlegen sey, das ein ander reichstag an gelegen 
ort ausgeschrieben werde.

It. Ob vom Regiment und Chammergericht gehandelt 
wurde, mage in sie Al bede gewilliget, doch das gute person 
doran geordent werden. Das man auch uf lendliche under- 
haltung ratsehlage und sonderlich uf die furschlege, so jungst 
vom Regiment zu Esslingen geratschlagt sein worden.

Uf diesse yorerzelte stucke mogen hernach benente Chur- 
furst. fursten geschickte Botschaft in underredde gepraucht 
werden

des Churfursten yon Sachsen
des pfalzgraffen
Herz. Ludwigen yon Eeldentz
Marggraf Philipsen von Bąden
Margraf Ern sten von Baden
Graye Bernharts von Solmbs
Graye Georgen von Wertheim
Doctor Otten von pack
Christoff Kressen von Hurnberg
Jacob Sturmen yon Strassburgk
It. Das er mit des Churfursten von Sachsen rath bey 

den yier stedten Ulm Augsburg Nurnbergk Strassburg bot- 
schaften umb antwort uf dass gegeben yerzeichnus anrege.

XIV. 17
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XX. Nurnberg an Frankfurt: Aufforderung, 
den Regensburger Reichstag wegen der zu erwartenden, 
fiir die Stadte besonders wichtigen, Beratungen zu be- 

schicken, entsprechend auch andere Stadte dazu
zu veranlassen. 1527 Marz 6.
Aus Augsburger 8tadt-Archiv.

— E. W. seyen unsers unzweyffentlichen achtens durch. 
das gemein ausschreiben, so des kunftigen reichstags halben, 
der zu Regensburg gehalten werden soli, — bericht, desselben 
orts under anderm, und wie wir es bedencken fur den vor- 
dersten und furnemlichsten articul, beratschlagt werden soli, 
ain beharrliche hilf wider den Turcken furzunemen. Nu 
ist es nit pbs ja gantz zeit und nott, zuvor, weyl uns dieses 
feur alle tag ye neher und beschwerlicher werden will, disen 
wichtigen treffenliehen fal statlich und dergestalt zu beratt- 
schlagen, damit nit alle christlićhe stend mit der zeit undter 
das tirannisch joch des Tureken benbtigt werden, zu berat- 
schlagen. Diweil sich aber die nottel sollicher beharrlichen 
hilff, wie wir aus der gedruckten und yon dem keyserlichen 
regiment begriffen und uberschickten nottel zum taił ver- 
merken, den maisten taił uff die hantirenden und andere stett 
und derselben burgerschaft, auch etliche newe beschwerliche 
zbił, so im reich uffgerichtet werden solten, ziehen, wurdet 
nach unserm bedencken hoch yon notten sein, das die erbarn 
stett hierin mit grostem yleis weither sich zusamen thun, 
disen fali, ais der sy zum hochsten und maisten belangen 
mag, wol bewegen und auf geschickte weg und grund ge- 
dencken, wa dergleichen mittel fur band genomen und in das 
werk zu bringen understanden wurden, wie die fugklich und 
schicklich mugen gehemt und yerhindert werden. Und wer 
unsers achtens nit onnet derohalben vor schierst kumenden 
reichstag einen gemeinen stettag aller erbarn freyen und 
reichsstet nach seiner ordnung auszuschreiben. Weil aber 
die zeit desselben reichstags ganz kurz, auch noch ungewiss



Erste Bundnisbestrebungen evangelischer Stande. 259

ist, wann und auf welche zeit solcher reichstag sein anfang 
haben wird, so will sich mit keinem fug leiden oder schicken, 
dasselbig ausschreiben zu thun. Uff das aber der gmainen 
erbarn frey und reichsstet, — sonnder und unwiderbringlicher 
schad soyil muglich yerhuett und hierinnen irnhalb niehzit 
versaumbt werde, so ist an E. wirden unser freuntlich bit, 
die wollen den stetten, den von e. lieb yermug der ordnung 
die stettag ausschreiben gepurt, mit dem furderlichsten schreiben 
und Sy ernstlich ermanen und bitten, das Sy ire botschaften 
zu disem reichstag gewisslich schicken, in solichem sich gar 
niehzit verhindern lassen, auch die schickung irer botschaft 
nit lang verziehen, sondern zum anfang des reichstags, sobald 
der angeen wird, fertigen und in dem allem der erbarn stett 
und ir aigen er, nutz und wolfart bedencken wollen, wie auch 
ain jede zu thun schuldig ist. Das wurdet gemainen erbarn 
frey und reichsstetten in vil weg zu bohem yorteil und 
gutem erschiessen, auch, wie wir das bewegen, irem fromen 
furdern und nachteil yerhueten. — Wir haben das unsern 
besondern — von Ulm auch yerkundigt mit bit, das — 
Strassburg auch zu wissen zu machen, wie sy auch zu thun 
gewillt sein und neben uns fur gantz notturftig bewegen. —

Burgerm. und rat zu Nurnberg.
Mit dieser peticion
Unser freuntlich bit, e. 1. wolle ungeachtet ander irer 

obgelegen beschwerden zu disem reichstag ir botschaft ge
wisslich schicken und dis on langen yerzug und nemlich, so 
bald angezeigter reichstag sein furgang haben wurt, gen Regens
burg yertigen, auch in sollichem aller erbarn frey und reichs
stet gemainen und euer selb aigen er, nutz und wolfart be
dencken. Das wurdet den erbarn Stetten in yil weg zu 
bohem yorteil und gutem erschiessen, irem fromen furdern 
und im nachteil yerziehen. —

17*
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XXI. Herzog Heinrich von Braunsehweig an Erz- 
herzog Ferdinand: berichtet von seiner Absicht, bei Fer
dinands Kronung in Bohmen zugegen zu sein; Philipp 
von Hessen yerhandele mit andern Fursten und ihin 
betreffs einer Gesandtsehaft an Ferdinand zu Gunsten 

Herzog Ulrichs von Wurttemberg. 1527 Januar.
Aus Marburger Staats-Archiy. Abschrift.

„Ew. konigliche Maj. antwort uf unser nechstes gethan 
schreiben, zum ersten die Lauterischen irsaln und leere, zum 
andern unsern schwager Herzog Ulrichen von Wurtenberg 
und anderes betreffend, haben wir auff den funften tag 
Januarii entpfangen undinhalts verlesen und yermerken daraus 
nit anders, dan das Ew. konigl. Maj. unser gutte und getrewe 
wollmeynung in den sachen allenthalben zu gnaden und guttem 
von uns annemen, des wir — dank sagen und wollen in dem 
auch, wie dan konigl. Maj. begern und sich yersehen thut, 
freundlich beharren und uns darinnen also halten und er
zeigen, das kais. Maj. und demnach konigl. wirden an uns 
nit anderst dan einen getreuen diener spuren, zu dem das 
uns ais einen gehorsamen fursten eignen und gepuren will 
und soli doran widder freundtschaft noch keinerley ander 
ursach, ob gott will, nimmermehr hindernus sein. — aber 
konigl. wirden die sachen durch schrift zu eroffnen, will sich 
dieser zeit nit leiden. Darumb so sein wir willig und ge- 
neigt, alleweil wir yermerken, das konigl. wirden in kurzem 
in ir konigreich Beheim zu entpfahung irer cron sich zu 
begeben bedacht sein, uns daselbst zu euer konigl. wirde yer- 
fugen. Dan wir zu konigl. wirde lieber in Behemen, dan in 
Deutschlandt reisen wollen. Dan wir umb kays. Maj. und 
euer konigl. wirde willen yon etlichen unsers leibes und lebens 
in farn stehen mussen, wie konigl. wirden hiernechst yon uns 
woli yernemen sollen."

Ferdinand mogę ihm deshalb seine Kronung genauer 
anzeigen. —
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„Aber vor eins thun wir euer konigl. wirden zu wissen, 
das wir angelangt sein worden, das wir sampt Philipp 
von Hessen und etlich andern Churfursten und fursten 
durch unser Jedes rethe eine wessentliche potschaft an 
eure konigl. wirde des gedachten herzog Ulrichen von 
Wittenberg halber ausfertigen sollen. Wir haben aber 
das gewegert und abgeschlagen, dieweil wir aber aohten, 
das niehts desterweniger von den andern solehe potschaft 
yortgang gewinne und dieselbe potschaft nit eine schlechte 
yorbete auff sich hatt, ais e. konigl. wirde hienest yon uns ob 
gett will woli yernemen sollen, was geschwinde hendel in der 
und andern sachen practicirt werden. So haben wir ais der 
kays. und e. konigl. Maj. sachen zum besten und was denen 
nachteilig yorhut nit unangezeigt wollen lassen, der — zu- 
yersicht, e. konigl. Maj. werde sich solehe ansuchen mit gepur- 
licher antwort, biss das e. konigl. wirden der sachen ferner 
bericht entpfahen, zu halten wissen. —

Nachschrift. In dem ais wir diese unsere schrift 
gefertigt gehapt, sein uns schriiften zukomen, darauss wir 
yermerken, das die potschaft unsers schwagers herzogs Ul
richen halben abgeschlagen und auf dismal kein furgang haben 
wirdt, wie e. konigl. wirden des hienest yon uns auch fernern 
bericht entpfahen sol.“ —

XXII. Nurnberg an Ulm: beriehtet, welche Stellung 
es den Frankfurter Biindnisantragen der beiden Fiirsten 
von Sachsen und Hessen gegenuber auf dem Regens- 

burger Reichstag einzunehmen gedenkt.
1527 Mai 10.

Aus Niirnberger Kreis -Archiy. Kopie.
Besonndern lieben und guten freunde 1
Eur fursichtigkeit zwei jungste schreiben an unns ge- 

sandt, der Teutschen herrn yordrung gegen euer wuerden 
und dann die yorsteenden unser gnadigsten und gnadigen 
herrn yon Sachsen und Hefsen auch etlicher stett yerstennt- 
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nus inn des eyangeliums sachen belanngendt, haben wir seins 
innhalts yernomen. —

So vil aber die yerstenntnus der angezaigten beder 
fursten und etlicher stet belangt, haben wir unnserm rats- 
freundt, so wir auff disen yetzigen reichstag gein Regens- 
purg yerordent, beyelch gethan, sich mit eur wirden gesannten 
diser sachen halben yertrewlich zu unterreden, auch euer 
fursichtigkeit unnd der andern stet, diser sachen yerwanndt, 
gemuete hierinnen zu yernemen unnd fur sich selbst on 
yernern unnsern beyelch nit zu beschliessen. Dann wir 
wollen eur fursichtigkeit inn sonnderm hohen yertrauen, 
des wir unns yor anndern zu eur wirden nit wenig yertrofsten, 
guter maynung antzaigen, das unns die bede wege, nemlich: 
unns mit disen fursten inn enndtlich yerstenntnus, sonderlich 
aber inn hilffliche ainigung gemefs der ubergeben yerzaichnus 
zu Franckfurt einzulafsen oder dieselben sachen ganntz von 
unns zu schlahen, aufs allerley tapffern ursachen fur be- 
schwerlich ansehen wollen, unnd sehe uns f&r gut an, das 
eur fursichtigkeit und unser potschafften die sachen diser zeyt 
dahinstelten, auch die andern stettpotschafften zu solchem, 
soyil moglich, bewegten, das diser handel weder bewilligt 
oder enntlich yon sich gelaint, sunder inn einem anhanng 
behalten wurdt, dann, sich mit disen fursten inn des eyan
geliums sachen oder unnter dem schein desselben sich mit den 
fursten zu yerpinden, will sich aufs allerley bewegnufsen, wie 
die eur fursichtigkeit bey sich zu bedenneken haben, be- 
sehwerlich erleiden unnd zuvil nachtaylig unnd weitleufftig 
ansehen, herwiderumb ganntz von sich zu schlagen, will auch 
nit geringen mangel haben Das wolten wir euer fursichtig
keit, der wir inn all weg zu aller freuntschafft und diennst- 
lichen willen genaigt sein , nit bergen. Datum freitag, 
10. May 1527.
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XXIII. Instruktion der Herzóge Ottheinrieh und Philipp 
von Bayern fur den Regensburger Reichstag.

1527 April 11. Neuburg.
Ans Miinchn. Geh. Staats-Arch. Original.

Herzog Ottheinrichs und Hertzog Philippsens in Bairn 
etc. gutbeduncken aufRbmisęh kaiserlichen MajestetStathallters 
und Irer Majestet kaiserlichen verordneten Reichs Regiments 
Reten auch der Curfursten und der VII gaistlichen und 
weltlichen fursten in der kaiserlichen Regimentsordnung zu 
Wormbs aufgericht bestimbt und derselben botschaften und 
gewalthaber abschid zu Efflingen am XXI tag des Decem- 
bris anno etc. XXVI aufgangen.

Erstens, unsers heiligen Christenlichen glaubens Erbfeind, 
den Tiirkhen belanginde dieweil laider offenlich vor augen 
ist, das derselbig Tnrckh in kurtzvergangen Jaren under 
anderm vil Christenliche mechtige kunigreich fiirstentuinb 
Lannd und Leut nach merklichem bluetvergiessen iu und 
under seinen gewalt beuótigt und darmit sein macht der- 
massen erweytert und erprait hat, das sich wider und gegen 
Im nichts anders zuverhoffen und zu yersehen ist, dann 
das Er unaufhbrlich wider die Christenhait weiter stellen 
und streyten werde etc. So will ye lennger ye mer die notht 
hbchlich erfordern, sich nit allain zu rettung und gegenwere 
defensive, sonder auch zu wider eroberung des verlornen und 
weiterer verfolgung, das ist offensiye gefasst und geschickht 
zemachen.

Und nachdem aber diBe sach nit ain Nation allain, 
sonder alle und yde Christenliche kunigreich Furstenthumer 
potentaten und, also zu reden, ain yde perBon, Sy sey was 
gezungs Sy welle, die Christum bekennt, in sonderhait be- 
trifft.

So will (soli anderst der Christenhait halben was frucht- 
bars oder erspriesslichs aufgericht werden) vor allen dingen 
von nbten sein, nemlich das in und under der gantzen 
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Christenhait, sovil Sy selbs gegereinander belanngt, all in- 
wendig krieg unfrid und aufrur gar ab oder zum wenigisten 
bis dises vorhabend werck yolbracht wirde oder doch. ain 
anzal Jare angestellt werden.

Zum andern. Das inn den Irrungen, zwitraehtigkaiten 
und miffbreuchen, unsern hailigen Christenlichen glauben 
und desselben Religion beriirnd, zum furderlichisten ain 
freys gemains oder aufs mynst ain National Concilium fur- 
genomen, dar inn tractirt und beslossen werde, wes und wie 
sich. furohin ain yder hallten soli, dadurch wurden die un- 
ainigkaiten in der Christenhait, so sich derhalben bisher 
taglich zuegetragen haben, abgeschniten und ein yder des 
willens und genaigter, wider den Turckhen zu ziehen oder 
sein contribuirung zetun.

Zum dritten der eylenden und beharrlichen hilf halben. 
Nachdem, wie vor auch angeregt ist, solh helffeu und 
obligend nbten nit allain die Teutsch Nation, sonder auch 
die ganz Christenhait miteinander betrifft und ye in der 
teutschen Nation ainigem yermogen, und sonderlich, so sich 
dasselbig, wie dann zu besorgen, in die hart ziehen solt, 
nit ist, des Turckhen gewalt einichen ansehlichen wider- 
stand zu tun. Und aber ain yde Christenliche oberkait und 
person, sonderlich in disem nottfal, der andern nach allem 
yermogen billich mit hilf erscheinen soli, so sicht uns fur 
notdurftig und gut an, das der halben all Christenliche 
heubter aufs hochst ersucht und ermant werden, Ir ratę 
und hilf nach Irem hochsten yermogen auch getrulich dar- 
zustrecken.

Zum yierdten. Sovil die yerzaichnet anlagen belangt, 
Ermessen wir bey uns, das gleichwol dieselbigen merertails 
nit sonder zu hoch beschwerlich sein mochten. Aber 
wie dem und wo die obenerzelt puncten unerledigt bliben, 
so tragen wir dise endtliche fdrsorg das wenig daraus 
gebracht, daryon nutz geschafft werden mog. Darmit 
aber bey uns nit eracht werd, das wir einiger hilf, sy 
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berur unser Leib Land leut oder guter, scheuh tragen, 
so sind wir erbutig, uns andern unserm yermogen nach 
gemaB zehallten, doch der gestalt, das solh anlaggellt, allfril 
desselben in ains yden kunigreich Furstentumb Lannd und 
oberkeit gefallen mocht, nit in ander hennd gewendt werde, 
sonder denselben Herrschaften (so solhs gefells aigentlichs 
wissen empfangen wurd) Ir anzal zu RoB und fufi, auch 
geschutz, sovil des allen darvon underhallten werden kan, 
auferlegt werde. Was uns allfo in solhem nach gelegenhait 
unsers oder der Unsern yermogen gezymet, darinn wollten 
wir uns nit anderst, dann ainem Christenlichen gehorsamen 
fursten wol geburt, erzaigen beweisen und halitem

Zum funften. das auch yon noten sein will, allerley 
extraordinarj aufgab, die obersten auch artalarey profant und 
ander gemain notdurften betreffnt, ze haben. So achten wir, 
wann aigentliche bericht empfangen werd, wie hoh diser 
yorberurt anflag der Christenlichen hilf lauffe, das die under- 
halltung solher personen und notdurft yon der gantzen Summa 
genomen und furter ainer yden herrschaft dasselbig an steuer 
gebur abgezogen werden soli.

Und das wir mit den hochgebornen fursten unsern 
fruntlichen lieben Herren und yetern Pfaltzgraf Ludwigen 
Curfursten und Hertzog Friederichen gebrudern, defgleichen 
Hertzog Wilhelmen und Hertzog Ludwigen, auch gebrudern, 
all yon Baiern, mit yetterschaft und sondern aynungen zue- 
gethan und yerwant sind, so wellen wir dises unser gut- 
beduncken nit anderst dann auf Ir liebden oder derselben 
yerordenten Rete yorbessern angezaigt haben. Dergleichen 
sovil all ander puncten, daryon hir inn kain sondere mell- 
dung geschicht, antrifft, wellen wir Ir liebden oder derselben 
Rete daryon horen reden, yerrer darauf unser gemut auch 
zu erkennen geben und uns mit Inen yderzeit yergleichen. 
Und nachdem wir ditzmals nit aigner person erscheinen 
kunden, so haben wir mitler Zeit an unser stat in disen 
sachen unsern Ratę Conradten yon Rechperg mit diser In- 
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struction und darzu mundtlichem bevelh hiemit abgefertigt, 
und zu urkunt unser Seerete hinzugetan. Actum Newburg 
pfinztag uach Judica Anno etc. XXVII.

XXIV. Die zu Regensburg versammelten Reichsstande 
an Carl V: iibersenden den Reichstagsabsehied, mit der 
Bitte, geeignete Mafsregeln zum Heile Deutschlands zu 
ergreifen, einen Reichstag auszuschreiben, vor Allem 
aber den Frieden in der Christenheit herbeizufuhren.

1527 Mai 18.
Aus Miinchn. Reichs-Arch.

Statbalter amptrerwalter und regimentsrate auch der 
Churfursten fursten und andrer reichsstende verordnete pot- 
schaften, so yetzt zu Regensburg versamlet, an Carl V. 
■— Es haben nechermals E. kais. M. Statbalter und regi
mentsrate sampt den Churfursten und 12 geistlichen und 
weltlicben fursten — ain ir schreiben under dem datum d. 
19 Decbr. 1526 zu Esslingen gefertigt, darin untertheniglich 
angezeigt, aus was hochbeweglichen ursachen — damals ge- 
dachte stath. und regiment — die obberurten 6 Churfursten 
— ervordert — begegnet werden mocht, erwogen und zwen 
weg, den ersten einer eilenden hilf, den andern der beharr- 
lichen hilf fur band genomen und entlich beschlossen, das 
einem solchen mechtigen gewalt des turcken on ain dapfern 
ansehnlichen gewissen und beharrlichen widerstand nit wol 
begegnet werden mogę. Darauf dan in bedencken die grosse 
und ferlichkeit diser sachen, so einen yeden stand im reich 
hoohlich belangt, und das in der bemelten Stathalters regiments 
und derselben Chur- und fursten und irer potschaften gwałt 
und yermogen nit gestanden, also das on aine gemeine der 
reichs Stende versamlung des angeregten beharrlichen wider- 
stands halber ichts erschiesslichs oder fruchtbars gerat- 
schlagt — hat werden mogen und demnach — ain gemein 
der reichsstende yersamlung den ersten tag April — fur- 
genomen und ausgeschribeu, ron solicher stattlichen und be- 
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harrlichen hilf gegen den Tiircken weitter zu ratschlagen, zu 
handeln und zu beschliesen.

Darneben auch in sollichem schreiben bemelt, diweil 
E. k. M., dem romischen reich und ganzer Christenheit an 
sollichen sachen hochlich und vil gelegen und E. kay. M. 
gegenwurtigkeit bey sollicher versamlung ain hochs ansehen, 
auch gross furderlich und nutzpar sein wurde — haben sy 
demnach — neben anderm gebeten, das E. k. M. nicht dest- 
minder sich teutscher nacion zu Trost und hilf zum furder- 
lichsten heraus fiegen —. Auf sollichs allergnadigster herr, 
damit E. k. M. eigeutlich yernemen muge, wie wir E. k. M. 
stathalters amptyerwalter uud regiments rete, auch wir andere 
potschaften obbemeltem ausschreiben nach hie zu Regensburg 
ankumen, was auch die ursachen und yerhinderung gewesen, 
dadurch in diser Yersamlung auf die hauptarticel, darumb 
diser tag ausgeschriben, statlichs nichts furgenomen noch 
gehandelt werden mogen, so schicken E. k. M. wir hiemit 
underthen. maynung ain schrift oder verfassung ains ab- 
sehieds undertheniglich bitten, E. M. geruhe dieselben gne- 
diglich zu horen und zu yernemen. Und haben also wir 
die potschaften diese sach hier lenger aufzuhalten nit gewust, 
sondern aus den offenbaren ursachen — fur unyermeidlich, 
nutz und gut angesehen, das dise handlung, wie sie gestelt 
was, — E. kays. M. — also der notturft nach zum furder- 
lichsten angezeigt werd —

Und diweil auch aus den ursachen — auf disem ange- 
setzten yersamlungstag von den hauptarticuln, darumb derselbe 
ausgeschriben, nichts fruchtpars oder entlichs gehandelt noch 
beschlossen hat werden mogen, so ist — bit, E. k. M. ge- 
ruche die sach wie die an ir selbs geschafften zu key. gemut 
und hertzen fieren, teutsch nacion in gnedigem beyelch schutz 
und schirm haben halten und yersehen, den oberzelten und 
andern hohen und beschwerlichen obligen und notturften 
nachmals heilsams und gnedigs einsehen thon, damit der 
schwer sorglich last des tirannischen turcken der notturft 
abgewendet, teutsche nacion und die glieder derselben in 
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friedlich ainig wesen gestalt werden mogę. Des wollen und 
werden one zweiffel alle stend — sampt uns in unterthenigem 
gehorsam allergeflissiest sein zuverdienen.

Wir haben auch derhalben — bedacht, das diesem 
handel nichts nutzers oder erspriesslichers sein mogę, dan 
das E. k. M. zum furderlichsten ainen reichstag zu irer M. 
gelegenheit an beąueme gelegne malstat und zeit furneme 
und ausschreiben liesse. —

Nachdem auch — yormals ermessen worden, diweil 
dieses werks und handels nit allein teutsche nacion helangt, 
auch in derselben yermógen nit stee, dem allein statlich zu 
begegnen, sonder auch bei allen cristlichen kunigen und 
potentaten die nothgedrangt hilf wider den Turken zu suchen 
hoch notturftig geachtet wirdet, so haben wir nit sollen 
underlassen, E. k. M. hiemit zu dem underthenigsten 
wiederumb zu erynnern und zu bitten, das E. k. M. geruchten 
sich gnedigs fleis zu bearbeiten, damit ain gemain fride der 
Christenheit sovil muglich oder doch zum wenigsten ain 
anstand der' ytzt schwebenden irrungen und uneinigkeit der 
hochen christenlichen heupter und stend, auch sonst in 
teutscher nacion erlangt werden móchte, welcher gemeiner 
frid unzweifel dem nothgedrangten werck und widerstand 
gegen den Turcken am hochsten furtreglich und nutz sein 
wurde. ■—

Datum Regensburg am XVIII tag May 1527.

XXV. Karl V. an die 18 Kurfiirsten. und Fursten: 
Antwort auf ihr Schreiben vom 19. Dezember 1526 aus

Esslingen. 1527 Mai 20. Valladolid.
Aus Miinchner Geh. Staats -Archiy. Abschrift.

Habe ihr Schreiben aus Efslingen vom 19. December 
erhalten, und was sie der eilenden Hilf der Turken wegen 
und des Reichstags nach Regensburg halb beschlossen, „alles 
ein guts wolgefallen empfangen, zu welchem ausgeschribnen 
reichstag gen Regensburg wir dan auch unsere commissarien 
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mit notturftigem gewalt und beyelch an unser stat dem 
allem nach mitzuhelfen zum besten furzunemen zubetrachten 
zuhandeln und zubeschliessen verordent, wie wir euch 
stathalter und regiment auf ein anders euer schreiben, und 
des und andershalb hie zuyor gethan, under anderm auch zu- 
geschrieben11, —

Was ihren fernern Rat betreffe, dafs ohne Hilfe der 
andern Lander und Kónigreiche dem Tiirken Widerstand zu 
leisten nicht móglich und dass Karl deshalb die andern Po- 
tentaten zum Beistand bewegen solle, so habe er nach der 
Nachricht des Sieges der Tiirken zu Yalledolit eine Yer- 
sammlung seiner spanischen Kónigreiche yeranstaltet — „und 
so wollen wir bey andern potentaten sovil uns muglich und 
geburlich sein wiirdt auch gern unsern besten yleiss thun“. —

Was dann ferner betreffe, dafs im deutschen reich sich 
„hendel vast schwerlich und forlich zutragen“ und dafs er 
deshalb zum furderlichsten kommen solle, „so weiB Gott, das 
wir etliche dise jar her diese Wiederkunft herzlich begehrt“, 
sei aber durch den Kónig von Frankreich, auch durch den 
Papst und andre seiner Widerwertigen bisher verhindert 
worden. Da aber „der konig yon Frankreich alles so gar nit 
helt, uns das auch weiter gutliche handlung durch e. liebden die 
Churfursten und fursten oder andere ganz unfruchtbar sein 
wurde, und wie dem, so sein wir noch nit weniger des gentz- 
lichen fursazs, das wir uns nochmals, so baldt uns das un
ser yheind halben muglichen sein wirdet, ais wir durch gnedige 
yerleihung des almechtigen nochmals unlangs zugescheen 
yerhoffen, dem heiligen reich nehern und alles das, das zu 
dessen ruhe einikeit und wolfart gelangen mag, furnemen 
— so begern wir hiermit mit sonderm hohen yleiss und 
ernst, ir wollet euch ewers tails uff dem berurten reichstag 
zu Regensburg alles das Ihen, so zu der gemelten ansehn- 
lichen beharrlichen hilff und widderstand des Tiirken, auch 
sonsten zu frid ruhe und wolfart des heiligen reichs dienet, 
mit unsern commissarien — wie ir — trewlichen bisher das 
best gethan hapt — zum hochsten befleissigen und euch yon 
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uns diser gleichen zugescheen auch gentzlich yertrosten, wann 
wir — mit allen unsern konigreichen und vermugen zu euch 
und dem heiligen reich setzen und ine zu hilff komen — 
und euch also soyil uns ymmer muglichen keins wegs yer- 
lassen wollen." —

Waltkirch.
Ad mandatum Caesaree 
et catholice majestatis 
proprium Alexander 

Schweiss scripsit.

Berichtigungen.

Seite 7
11

Zoile 9 v. u. lies: machte urspriingli 
v. o. lies: Aberacht.ii 1

27 ii 7 v. o. lies: sollten sie.
>> 34 ii 12 v. o. lies: einer.

67 ii 4 v. o. lies: denselben.
n 69 ii 15 v. o. lies: Schwiegervater.
n 76 ii 1 v. u. lies: Zapfenburg.
ii 88 ii 11 v. o. lies: seinen.
11 115 a 4 v. u. lies: Statthalteramt.
ii 126 ii 4 v. o. lies: Pfalz; Koln.
ii 165 ii 8 v. o. lies: Schmeller.
ii 206 ii 9 v. o. lies: ermessen.
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1.

Die Plunderung und Kriegsnot in Rudolstadt betr. 
im J. 1640.

(Ein Schreiben des Grafen Ludwig Giinther von Schwarzb.- 
Rud. an Gr. Albrecht Friedrich, Gr. Jobst Giinther zu Barby 

und Miihlingen und Grafen Hans M. zu Stolberg.) 
Freundlich lieber Yetter, Schwager und Getr. — E. L. 

schreiben vom 21. Mai haben wir von dem abgefertigten 
boten zu rechten empfangen und erfreul. gern vernommen, 
daB E. L. mit den Liebsten Ihrigen annoch bei guter Leibes- 
wohlmacht sich befinden. Wir unseres orts haben dem grund- 
giitigen Gott vor bisher verliehenes Hinkommen gleichfalls 
zu danken, und ob zwar unser herzvielgeliebte gemahlin Ldn. 
sich eine Zeither unpaB befunden, welches nur von groBen 
Schrecken entstanden, so hat sichs aber doch, Gott sei Lob 
und Dank gesagt, mit ihren Ldn. wiederumb in etwas ge- 
bessert. Der Allerhochste wolle E. L. mit den lieben Ihrigen 
und uns allerseits in seinen starken schutz nehmen und vor 
allen wiederumb ferner guadig behiiten.

Nechst diesen thun wir uns dienstfreundl. bedanken vor 
die Christl. Condolenz, welche E. L. der itzig ausgestandenen 
schweren kriegslast wegen mit uns wohlmeinend tragen. Uns 
ist freil. leid an deme, wie E. L. albereit erfaren haben 
und mit mehreren auch vernehmen werden und in etwas er- 
kennen zu geben, nicht unterlassen mogen. Und ist an deme, 
daB wir wegen der zwei Hauptarmeen, beedes der Kay. alB 
auch Schwedischen in groBen Sorgen, Furcht und Noth ge- 
standen, sintemal dieselben welche etliche wochen vor und

XIY. 18



274 Miszellen.

(iiber) hinter Salfelt hart an einander gelegen. Audi die 
schwedische Armee anfangs in 3 Tag vor hiesiger stadt und 
im Feld bis iiber Schwarza campirt, dadurch denn die Feld- 
friichte in Grund verderbet worden und nachdem gestem 
Dienstag achttag die Schwedische von Rothberg iiber Salfeld 
und den dahier gelegenen ufgebrochen, Seind straks selben tag 
die Kay. von Salfeld in yieltausent stark zu roB und fuB 
heruntergefallen und zweene tag die stadt totaliter ausge- 
pliindert, alles Viehe, Pferde, Getreide, Yictualien, Hausrath, 
Mann und Weibspersonen, So sie angetrofen, hinweggenommen 
und barbarisch mit ihnen gehauset, Kisten und Casten zer- 
lestert und alles ode und wiiste gemacht, dali auch nicht ein 
Bissen Bród noch viel weniger ein trunk Bier in der ganzen 
Stadt geblieben, Auch die stadt an unterschiedenen orten an- 
gestecket (So aber mit gbttl. Gnadenverleihung gelóscht wor
den), Ltz die Kirch erofnet, den Gotteskasteu ufgeschlagen 
und iibel darin gebaret. Und da die salvag. nicht herbey 
komen, were nicht allein solche kirch, sondern auch unser haus 
genzlich gepliindert, ausspolirt und vernichtet worden, Welches 
wir aber durch gbttl. Beystand und salvag. sonderbare Be- 
miihung, indem sie mit niederschiefien und niederhauen das 
Beste gethan, noch erhalten. Konnen E. L. recht leicht er- 
meBen, in was schrecken wir mit den liebsten Unserigen ge- 
standen. Gott aber sey Dank, der unB so gniidig beschiitzet. 
Seine gbttl. Allmacht wolle ferner mit seinen Gnadeuflugeln 
ob uns halten und walten, Und weil nunmehr beede Armeen 
iibern Wald in Franken gangen, hoffen wir zu Gott, es werde 
sich das arme Volk wieder in etwas erholen konnen. Welches 
E. L. wir nicht mbgen verhalten dero zu fr. Dienstl. wir 
stets willig verbleiben. Dat. R. den 10. Juni 1640. — 
Ludwig Giinther. — —

Rud. geh. Archiv. Dr. B. Anemii 11 er,
Archivrat.
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1.

Bau- und Kunstdenkmaler Thiiringens. Im Auftrage der 
Regierungen von Sachsen-Weimar-Eisenach, Sachsen-Mei- 
ningen-Hildburghausen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Koburg 
und Gotha, Schwarzburg-Rudolstadt, Reufs altere Linie 
und Reufs jiingere Linie bearbeitet von Dr. Paul Leh- 
feldt.

Heft I. Grofsherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach. Amts- 
gerichtsbezirk Jena.

Heft II. Herzogtum Sachsen - Altenburg. Amtsgerichts- 
bezirk Roda.

Jena. Yerlag von Gustav Fischer. 1888.
Zu der stattlichen Reihe z. T. bereits abgeschlossen 

Torliegender, z. T. noch im Erscheinen begriffener Werke, 
welche es sich zur Aufgabe machen, den gegenwartigen Be- 
stand der Bau- und Kunstdenkmaler Deutschlands durch Wort 
und Bild festzuhalten und fur spatere Zeiten zu iiberliefern, 
ist im Laufe dieses Jahres das Werk uber die Bau- und 
Kunstdenkmaler Thiiringens getreten. Das erste der beiden 
bis jetzt vorliegenden Hefte behandelt den Amtsgerichts- 
bezirk Jena auf 244 Seiten mit 1 Ubersichtskarte, 100 Ab- 
bildungen im Text und 20 Bildern in Lichtdruck; das zweite 
Heft zahlt auf 59 Seiten mit 1 Ubersichtskarte, 27 Abbil- 
dungen im Text und 7 Bildern in Lichtdruck die Bau- und 
Kunstdenkmaler im Amtsgerichtsbezirk Roda auf.

Nach den in der Yorrede zum I. Heft gemachten An- 
gaben sind die Aufzeichnungen in 69 Amtsgerichtsbezirken 
yorzunehmen, und wenn auch die Grdfse und Ergiebigkeit 
der einzelnen Bezirke eine in weiten Grenzen wechselnde
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ist, wie die yorliegenden beiden Hefte beweisen, so ist doch 
jetzt schon yorauszusehen, dafs das Werk ein sehr umfang- 
reiches werden wird. Um so hoher ist daher das Zusammen- 
wirken der Landesregierungen anzuschlagen, welche durch 
Bereitstellung der erforderlichen Geldmittel im Jahre 1884 
den ersten Schritt zur Yerwirklichung dieses, seit langer Zeit 
ersehnten, Unternehmens ermóglichten.

Nachdem im genannten Jahre Herr Prof. Klopfleisch in 
Jena, welcher zunaehst ais Leiter des Unternehmens aus- 
ersehen war, mit den von ihm ansgewahlten technischen 
Hilfsarbeitern die Bereisung der einzelnen Ortschaften be- 
gonnen und im Yerlauf yon etwa 2 Jahren eine reichhaltige 
Sammlung yon Skizzen und Niederschriften angelegt hatte, 
mufste er, durch Krankheit genbtigt, zurucktreten. An seine 
Stelle wurde der jetzige Professor Herr Dr. Paul Lehfeldt 
in Berlin berufen, welcher bei dem im Jahre 1885 erschie- 
nenen Werke iiber die Bau- und Kunstdenkmaler der Proyinz 
Brandenburg unter Prof. B. Bergau ais Mitarbeiter thatig 
gewesen war und im Jahre 1886 ein Werk iiber die Bau- 
und Kunstdenkmaler des Regierungsbezirks Koblenz im Auf- 
trage des Provinzialverbandes der Rheinproyinz selbstandig 
bearbeitet hatte.

Die mit der Oberleitung und Uberwachung des Unter
nehmens betrauten Herren : Staatsminister Dr. Stiehling, Ex- 
zellenz, Staatsminister yon Bertrab, Exzellenz, und Museums- 
direktor Geh. Hofrat Ruland, durften daher die begriindete 
Erwartung hegen, dafs das Werk iiber die Bau- und Kunst
denkmaler Thiiringens den genannten Werken, welche sich 
einer allgemein giinstigen Beurteilung erfreuen, ebenbiirtig 
an die Seite treten werde. Dieser Erwartung ist, soweit die 
bis jetzt yorliegenden Hefte ein Urteil zulassen, in yollem 
Mafse entsprochen worden. Unter Anlehnung an die von 
W. Lotz in seiner „Kunsttopographie Deutschlands“ mit vie- 
lem Erfolge eingefiihrte Einrichtung, welche yon Bergau in 
dem Werk iiber die Proyinz Brandenburg entsprechend er- 
weitert worden ist, liegt uns nunmehr ein in bewahrte Form 
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gegossenes Werk ror, dessen Anordnung und Ausstattung 
allen dabei beteiligten Kraften zur Ehre gereicht.

Die Ortschaften, in welchen Denkmaler zu yerzeichnen 
Bind, folgen in jedem Amtsgerichtsbezirk nach alphabetischer 
Reihenfolge. In jedem Orte beginnt die Auffiihrung der 
Denkmaler mit den-Kirehen bezw. Klóstern. Die Beschrei- 
bung, welche zuerst das Innere, dann das Aufsere der Ge- 
baude erwahnt, beginnt stets im Osten (Chor). Den Pfarrei- 
bauten und dem Kirchhof folgen in der Auffiihrung zunachst 
die offentlichen Gebiiude (Bergamt, Rathaus, Schloss), dann 
die Wohnhauser, bemerkenswerte Einzelheiten (Thore, Eisen- 
arbeiten), Denkmaler, Sammlungen und schliefslich die Orts- 
befestigung (Mauern und Thore).

Dieser durchsichtigen Anordnung, welche die Benutzung 
des Werkes ungemein erleichtert, kommt noch die Anwen- 
dung yerschiedenartigen Druckes fiir Text, Q,uellcnangaben 
und Inschriften zu Hilfe. Die reichlich beigegebenen Ab- 
bildungen —• teils in Zinkhochatzung, teils in Lichtdruck — 
erlautern die aufgefiihrten bemerkenswerten Bauten in Grund- 
rissen und Ausichten und stellen wichtige Gegenstande der 
Ausstattung in entsprechend ausgefiihrten Zeichnungen dar. 
Mit Riicksicht auf den Umfang und die Kosten konnte in- 
dessen nur der kleinste Teil der Zeichnungen und Aufnahmen 
dem Werke im Druck beigegeben werden. Die sehr reich- 
haltige Sammlung der fiir die Erforschung der Bau- und 
Kunstdenkmaler iiberhaupt angefertigten Zeichnungen und 
Photographien, welche fiir den Bezirk Jena die Zahl von 
500 iibersteigt, soli spaterhin, gemiifs dem aufgestellten Piane, 
ein eigenes Archiv bilden, um so weiteren Eorschungen ais 
Quelle dienen zu konnen. Im Werke selbst ist auf diese 
Zeichnungen iiberall hingewiesen worden.

Dafs ein so umfangreich geplantes Werk, wie das vor- 
liegende, nicht frei von Liicken und Irrtiimern sein wird, 
kann ihm nicht zum Yorwurf gereichen. Die Durchforschung 
der Urkunden ist z. Zt. noch nicht iiberall in gleichem Um- 
fangę erfolgt, um gesicherte Grundlagen fur die ortsgeschicht- 
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lichen Angaben liefern zu kbnnen. Dnbeąuemlichkeit und 
Ungunst aufserer Yerhaltnisse wird oft die bildliche Dar- 
stellung der Denkmaler beeinfiufst haben, und Dnkenntnis, 
zuweilen auch wohl bdser Wille der Ortsbewohner dem Un- 
ternehmen statt fordernd hinderlich gewesen sein.

Kann so das Werk ais ein abschliefsendes nicht be- 
zeichnet werden, so wird es doch ais grundlegend zu gelten 
haben fur alle die Denkmaler betreffenden Einzelforschun- 
gen, und es konnte ais ein schbner Erfolg des Unterneh- 
mens bezeichnet werden, wenn solche Arbeiten in reicher 
Folgę aus ihm heryorgingen.

Die genaue Durchsicht der vorliegenden beiden Hefte 
giebt die Yeranlassung zu den nachstehend aufgefiihrten Be- 
merkungen, welche, soweit sie die bildlichen Darstellungen 
betreffen, yielleicht fiir die ferneren Teile des Werkes Be- 
achtung finden konnten. Im allgemeinen mag zunachst die 
Ansicht ausgesprochen werden, dafs zu jeder bildlichen Dar- 
stellung zu yorliegendem Zweck in erster Linie die Photo- 
graphie heranzuziehen sein diirfte, weil ihre Erzeugnisse die 
Einzelheiten der Erscheinung des abgebildeten Gegenstandes 
am treuesten wiedergeben. Erst dann, wenn ungeuiigende 
Beleuchtung und unzureichender Aufstellungsraum die photo- 
graphische Aufnahme unmóglich machen, wiirde der Zeichner 
einzutreten haben. Die Anwendung der Photographie hat 
ferner den Yorzug, dafs ihre Bilder den dargestellten Gegen- 
stand in gleichmafsig durchgearbeiteter Ausfiihrung ergeben, 
wahrend es dem Zeichner nur in seltenen Fallen yergonnt 
sein wird, seine Zeichnung vor dem abzubildenden Gegen- 
stande ganz gleichmafsig auszufuhren und zu yollenden. 
Meistens wird der Mangel an Zeit eine skizzenhafte Zeich
nung zur Folgę haben , dereń Ausfiihrung und Umzeichnung 
fiir die Wiedergabe durch den Druck erst nach langerer Frist 
erfolgt. Dafs die Treue der Abbildungen durch diesen Um- 
stand Einbufse erleidet, diirfte nicht zu bezweifeln sein. 
Aufserdem ist die Yeranlagung eines Zeiehners wohl kaum 
fiir die Darstellung der yerschiedenartigsten Gegenstande in 
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gleicher Weise ausreichend. Unter den dem Text der er- 
schienenen Hefte beigegebenen Abbildungen ist der Beweis 
fiir diese Anfiihrung mehrfach erbracht.

Nachstehend seien einige Bemerkungen unter Hinweis 
auf Seitenzahl und Ort besonders erwahnt:

Heft I.
S. 4. Altengonna u. a. a. 0.: Glocken. Die Angabe 

des unteren Durchmessers jeder Glocke wiirde eine wiin- 
schenswerte Vervollstandigung sein.

8. 5. Ammerbach: Die Abbildung der Rahmenyerzie- 
rung vom Altarwerk bleibt ohne Angabe der seitlichen Be- 
grenzungslinien und ohne Andeutung der nachsten Wieder- 
holung des Musters unyerstandlich.

8. 10. Beutnitz: Die Abbildung wirki undeutlich, weil 
der Zeichner hinsichtlich der malerischen Behandlung der 
entfernt gelegenen Teile des Guten zu yiel gethan hat.

S. 12. Bucha: Nach dem in der Zeitschrift des Vereins 
fiir thiiringische Geschichte und Altertumskunde 1887 8. 132 
ron Dr. J. E. A. Martin mitgeteilten Verzeichnis der Ter- 
mineien des Erfurter Augustiner Ordens ergiebt sich fiir das 
Jahr 1381 die nachgewiesene Ortsbezeichnung „Buche“. In 
gleicher Weise 8. 22: Closewitz = Closwitz. 8. 23: Db- 
britschen = Dobirtzen. S. 24: Dornburg = Dornborch. 
8. 73: Hohlstedt = Holstedt. 8. 162: Kbtschau = Kotzaw. 
8. 188: Miincheroda = Mbncherade. S. 192: Neuengbnna 
= ginna nora. 8. 194; Ossmaritz = OBmaricz. 8. 200: 
Schorba = Scorbe. 8. 239: Zwatzen = Zcweczen.

8. 15. Biirgel: Die Darstellung des Kirchenportals mit 
einer Bekrbnung, welche der Wirklichkeit nicht entspricht, 
diirfte nicht zulassig erscheinen, weil nur der gegenwartige 
Bestand der Denkmaler aufgezeichuet werden soli.

8. 18. Biirgel: Im Besitz von Hr. H. Busch: Kaffee- 
kanne u. s. w. Die Auffiihrung ron solchen Ausstattungs- 
gegenstanden und Gerathen, welche durch Ubergang in an
deren Besitz den bisherigen Aufstellungsort leicht wecheeln 
kónnen, erscheint zu weitgehend. Vgl. auch 8. 188 u. 193.
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S. 30. Dornburg: Die Abbildung der Nordansicht des 
alten Schlosses ist nicht ais gelungen zu bezeichnen. Dem 
Anscheine nach hat der Zeichner getóntes Papier und Dar- 
stellung in Bleistift gewahlt, anstatt der klarere Bilder lie- 
fernden Federzeichnung auf weifsem Papier.

S. 33. Dornburg: Eine Ansicht des mittleren Schlosses 
von der Thalseite aus ware der Westansicht, welche zuviel 
landsehaftliches Beiwerk enthalt, yorzuziehen gewesen.

S. 44. Frauenpriefsnitz: Die Abbildung vom Siidportal 
der Kirche ist unyerstandlich. Die gezeichnete Verzierung 
befindet sich an der Unterseite des Architravs, liegt also 
wagerecht, wahrend die Zeichnung den Eindruck hervorbringt, 
ais sei das Flachenornament an senkrechter Wand angebracht. 
Die „yortreffliche Bildung“ des Lówenkopfes ist aus der 
Zeichnung, trotz des grofsen Mafsstabes, nicht zu erkennen.

S. 47, 49. Frauenpriefsnitz: Die Wiedergabe der Grab- 
steine in einer um die Halfte kleineren Darstellung ware 
ausreichend gewesen.

8. 50. Frauenpriefsnitz : Die Abbildung des Gitters ist 
nur z. T. befriedigend. Die Blumen der Flachbogenfiillung 
sind zu plump gezeichnet.

8. 53. Frauenpriefsnitz: Im Amtsgebaude hatte yiel- 
leicht die eiserne Thiir am Archiy bez. 1495 (?), und im 
Obergeschofs zwei gut erhaltene, gelb glasierte Thonofen 
(Zopf) auf eisernen Untersatzen Erwahnung yerdient.

8. 61. Graitschen: Die Abbildung wirkt durch die 
Hafslichkeit des Gegenstandes, durch iibergrofsen Mafsstab 
und durch ungeschickte Anordnung dreifach hafslich.

S. 87. Jena: Der Mafsstab der Zeichnung ist zu grofs.
S. 95. Jena: Die Abbildung des Thurmgeschosses mit 

Erganzung der z. Zt. nicht yorhandenen Schweifbógen geht 
iiber den Plan des Werkes hinaus. Vgl. Bem. z. 8. 15. 
Lassen auch die im Archiy befindlichen Zeichnungen iiber 
die Gestaltung der Schweifbógen selbst kaum noch einen 
Zweifel iibrig, so ist doch fiir die Hóhe, Abdeckung und Be- 
krónung der Fialen kein Anhalt yorhanden.
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S. 128. Jena: Die Abbildung des Marktes in Jena wirkt 
flau. Hier ware eine auf photographischem Wege herge- 
stellte Abbildung sehr wohl móglich gewesen und hatte ein 
reizyolleres Bild geliefert.

8. 147. Jena: Burgkeller: wie yorstehend.
8. 170. Lobeda: Beim Grundrifs der Kirche wird die 

Mafsstabangabe yermifst.
8. 178. Lbbersehutz: Kirche. Die Beschreibung giebt 

kein geniigend klares Bild des eigenartigen Kirchenbaues, 
der einen geradlinig geschlossenen Chor (5,50 • 7,0 m) mit 
Kreuzgewólbe ohne Grate besitzt. Uber dem Chor steht der 
in gedrungenen Verhaltnissen aufgefiihrte Thurm mit abge- 
walmtem Satteldaeh. Die Mauern des Chorbaues sind unten 
1,40 m stark. Das Kirchenschiff (10,50 • 7,0 m) liegt gleich- 
sam ais Querschiff mit der langen Seite dem Chore an. Zu 
beiden Seiten des Chores, und angrenzend an das Kirchen
schiff, befinden sich Sakristei und Nebeneingang. Der Grund
rifs und yielleicht auch der Aufbau der Kirche hatten bild- 
liche Darstellung (wenigstens fiir das Archiy) wohl yerdient.

8. 193. Neuengonna: Schiissel u s. w. ygl. Bem. zu 
S. 18. Bezeichnungen wie ,,gut“, ,,hiibsch“ ohne nahere An- 
gabe der Verzierung kónnten yermieden werden.

8. 201. Steudnitz: Die Abbildung der Kirchenthiir ist 
im Mafsstab zu grofs; eine Grofse wie 8. 237 ware aus- 
reichend gewesen.

8. 205. Tautenburg: Der Bergfried ist nicht quadra- 
tisch, sondern fiinfeckig, da eine Ecke abgestumpft ist.

8. 212. Thalbiirgel: Der Umstand, dafs die Fenster 
der siidl. Hochwand des Mittelschiffes spitzbogig geschlossen 
sind, hatte erwahnt werden kónnen. Dafs Zahl und Stellung 
der Fenster nicht der Arkadenstellung im Mittelachiff ent- 
spricht, kann auch bei der Nikolaikirche in Eisenach bemerkt 
werden.

S. 213. Thalbiirgel: Auf der Abbildung des Paradieses 
hatte an der Nordseite der Hochwand des Mittelschiffes der 
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Bogenfries angedeutet werden sollen, wodurch die Zeichnung 
yerstandlicher geworden ware.

S. 214. Thalbiirgel: Die beiden alten Saulen befinden 
sich im Park zu Weimar an einer Grotte, nicht unter dem 
rdmischen Hause, sondern etwa 100 Schritt siidlich des ro- 
mischen Hauses.

Heft II.
S. 5. Drackendorf: Die Abbildung der Kirche zeigt 

zuyiel landschaftliche Beigabe; ein Yiertel des Blattes auf 
der reehten Seite scheint entbehrlich.

S. 11. Lobdaburg: Die Abbildung des Erkers lafst nicht 
deutlich erkennen, dafs die Wólbung der Decke kugelfórmig 
aus der Mauer heraustritt.

S. 13. Erdmannsdorf: Der Lichtdruck des Zimmers im 
Wohnhause des Hr. Putze ist aufserordentlich gelungen und 
giebt ein sehr stimmungsvolles Bild, welches leider durch die 
Petroleumhangelampe etwas beeintrachtigt wird. — Die An- 
gabe „mit Schiffskehlen profilierte Balkendecke“ ist nicht all- 
gemein yerstandlich. Vgl. S. 52: Schiebelau.

S. 42. Roda: Bei der Abbildung tritt die malerische 
Beigabe auf Kosten der Deutlichkeit zu sehr heiwor.

In der Reihe der yorstehenden Bemerkungen, welche 
weit davon entfernt sind, den Wert des Werkes beeintrach- 
tigen zu wollen, diirfte durch Beispiele nachgewiesen sein, 
dafs einige der beigegebenen Abbildungen nicht ganz auf 
der Hohe der sonstigen Leistung stehen. Zum Teil wird 
der Grund darin zu suchen sein, dafs der Mafsstab nicht 
gliicklich gewahlt ist, z. T. aber auch darin, dafs oft hin- 
sichtlich der malerischen Beigaben nicht recht Mafs gehalten 
worden ist. Die Herstellung der Zeichnungen ist ferner 
haufig auf getontem Papier unter Anwendung von Tusche, 
Bleistift oder Kreide erfolgt. Bei der Zinkhochatzung er- 
geben sich die in Flachen angelegten Schatten nicht so gleich- 
mafsig, dafs nicht beim Druck fleckige und undurchsichtige
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Stellen entstehen. Hierunter haben namentlich die Abbil
dungen in Heft I auf 8. 30, 84, 128, 197, 213, in Heft II 
auf S. 33 und 57 zu leiden. Aber auch da, wo der Druck 
selbst keine Mangel erzeugt hat, wirkt das Bild unentschie- 
den und flau, wie die Abbildungen in Heft I auf 8. 36, 113, 
119, 231 erkennen lassen.

Nach diesen Ergebnissen diirfte es sich empfehlen, die 
zeichnerische Darstellung fur den Druck fortan nur durch 
Eederzeichnung auf weilsem Papier bewirken zu lassen. Die 
Bilder erscheinen alsdann aufserst klar. Natiirlich mufs sich 
der Zeichner beziigl. der malerischen Behaudlung Beschran- 
kung auferlegen und sich namentlich nur mit der Andeutung 
von Schatten begniigen, oder dafur gleichmafsige Schraffie- 
rung anwenden. Dafs solche Herstellung gute Abbildungen 
liefert, beweisen im I. Heft 8. 37, 56, 89, 91, 111, 129, 
153, 194, 233, im II. Heft 8. 30, 41, 53, 55 l).

1) Die Herstellung der Abbildungen in dem Bergau’schen Werke 
iiber die Mark Brandenburg ist fast nur durch Zugrundelegung von Fe- 
derzeichnungen erfolgt, dereń Wiedergabe durch dasselbe Verfahren und 
durch dieselbe Kunstanstalt (Gaillard) wie im yorliegenden Werke be- 
wirkt ist und fast den Eindruck von Holzschnitten heryorruft, z. B,
S. 290, 356, 453, 529.

Dafs bei dem geschichtlichen Entwickelungsgange der 
Thiiringer Staaten im Yerhaltnis viel bemerkenswerte Kunst- 
denkmaler auf unsere Tage iiberkommen sein wiirden, war 
wohl zu erwarten. Uber die Beichhaltigkeit derselben wird 
aber jeder erstaunt sein, der die erschienenen Hefte durch- 
blattert. Sind doch von 80 iiberhaupt im Amtsgerichtsbe- 
zirk Jena vorhandenen Ortschaften 62 Ortschaften im I. Heft 
aufgezahlt, welche in irgend welcher Weise bemerkenswerte 
Denkmaler besitzen. Beim Amtsgerichtsbezirk Boda sind von 
48 Ortschaften im II. Heft 38 erwahnt. Aus der Fiille der 
anregenden Bemerkungen und Inschriften mag nur darauf 
hingewiesen werden , dafs die Stadt Jena bereits im Jahre 
1540 eine Bauordnung besitzt, welche beziiglich der Erbau- 
ung yon Holzgiebeln, Schindel- und Strohdachern, sowie iiber 
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Traufrecht, Entwasserung und Aborte bemerkenswerte Fest- 
setzungen enthalt (I, S. 76). Die mitgeteilteu Inschriften 
(I, 8. 239, II, S. 24, 29) geben ganz eigenartige Aufschliisse 
iiber die Anschauungen fruherer Zeiten.

Diirfen zum Schlufs dieser Besprechung noch einige 
Wiinscłie ausgesprochen werden, so sind es die folgenden: 
Steinmetzzeichen und Hausmarken uberall, wo solche gefun- 
den werden, zu yermerken und abzudrucken ; bemerkenswerte 
Konstruktionen, namentlich in mittelalterlichen Holzverban- 
den, zeichnerisch darzustellen; bei den alten Bauernhausern 
auch die allgemeine Grundrifsanordnung, wenigstens fiir das 
Archiy, aufzuzeichnen. Es ist zwar anzunehmen, dafs das 
frankische Bauernhaus das Thiiringerland durehweg in Besitz 
genommen hat; aber bei den eingesprengten slayischen Be- 
yólkerungsresteu mbchten sich immerhin bemerkenswerte Ab- 
weichungen ergeben konnen.

Die Ausstattung des yorliegenden Werkes iiber die Bau- 
und Kunstdenkmiiler Thiiringens ist, wie schon friiher er- 
wiihnt, eine durchaus wiirdige und angemessene. Die bisher 
durchgefiihrte Vermeidung yon Klapp- und Doppelblattern 
bei den bildlichen Beigaben wird nur angenehm empfunden 
und diirfte sich auch weiterhin empfehlen. Ist es mdglich, 
die bisherigen Preisstellungen festzuhalten, und ist ferner die 
Absieht durehzufiihren, die Hefte nach einzelnen Staaten und 
Bezirken getrennt herauszugeben, so wird das Werk bald, 
nicht allein in Thuringen, weiteste Yerbreitung finden und 
zur Erweckung des Kunstsinns und der Ehrfurcht gegen die 
Leistungen yergangener Jahrhunderte beizutragen geeignet 
sein.

Nach Inhalt und Gestalt rechtfertigt das im Erscheinen 
begriffene Werk yollauf die Hoffnung, dafs es seinen Platz 
in der Beihe der gleichartigen Werke mit Ehren einnehmen 
und behaupten wird.

Weimar, im Mai 1888.
E. K r i e s c h e.
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2.
Magister Friedrich Friese, weiland Konrektor am 

Friedrichsgymnasium zu Altenburg. Historische Naehricht 
von den merkwiirdigen Zeremonien der Altenburgischen 
Bauera. 1703. Neudruck, mit Einleitung und Anmerkungen 
yersehen, mit einer Nachbildung des Trachtenbildes bei Friese 
und einem modernen Trachtenbilde. Schmólln, lieinhold 
Bauer 1887. 39 SS. 8°.

Das Biichlein handelt in katechetischer Form: „Cap. I. 
Von denen merckwiirdigen Ceremonien bey denen Hochzeiten. 
Cap. II. Von denen merckwiirdigen Ceremonien bey der 
lleimfuhrung. Cap. III. Von denen Ceremonien bei Kind- 
betterinuen. Cap. IV. Yon Knecht- und Magdę - Miethen. 
Cap. V. Von Leich - Begangnissen. Cap. VI. Yon Kleider- 
Tracht und Modę. Cap. VII. Von der Mund-Art oder 
Sprache“ und giebt, damit „man zur Lust den Dialectum 
dieses Land-Volckes in etwas erkenne", ais Sprachprobe ein 
Lustspiel, welches „A_nno 1687 — zum Beschlufs des ge- 
wdhnlichen Gregorii-Festes, da man des Leopoldi Sieg wider 
den Tiircken bey Wien praesentiret, aufgefiihret worden" ist.

Ein Neudruck dieses wertyollen Beitrags zur Kultur- 
geschichte des Altenburger Ostkreises ist freudig zu begriifseu, 
zumal der Herausgeber des Neudrucks (Dr. M. Geyer-Alten- 
burg) durch sprachliche und sachliche Erklarungen den Text 
fiir diejenigen, welche mit Sprache und Sitte dieses Land- 
chens nicht oder nur wenig vertraut sind, yerstandlich macht 
und zugleich nachweist, was aus der Zeit des Yerfassers sich 
bis auf unsere Tage erhalten hat und was seit dieser Zeit 
yerloren gegangen ist.

Jena. Dr. O. Dob e necker.
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3.

Ubersicht der neuerdings erschienenen Schriften und 
Aufsatze zur th.uringisch.en Geschichte und Altertums- 

kunde l).

Beyer, Carl: Zur Geschichte der Erfurter Yolksschulen 
bis zur Einverleibung der Stadt in den preufsischen Staat im 
Jahre 1802. Wissenschaftliche Beilage zum 8. Jahresbericht 
der stadtischen hóheren Biirgerschule zu Erfurt. Erfurt 1887. 
(23 88. 4°.)

Bohme, Paul: Pforte in seiner kulturgeschichtlichen 
Bedeutung wahrend des 12. und 13. Jahrhunderts. (Neujahrs- 
blatter herausg. von der historischen Kommission der Provinz 
Sachsen 12.) Halle. Pfeffer Komm. 1888. (47 88. 8°.)

Bohme, Woldemar: Die Erziehung der Kinder Ernsts 
des Frommen von Gotha. Pr. des Realgymnasiums zu Chem- 
nitz. 1887. (41 88. und 2 Lektionstabellen 4°.)

Bór ner, G.: Zur Kritik der Quellen fur die Geschichte 
der heiligen Elisabeth, Landgrafin von Thiiringen. Im NA. 
der Ges. f. a. d. Geschichtskunde. XIII, 431—515.

Brecher, Adolf: Darstellung der Gebietsyeranderungen 
in den Landern Sachsens und Thiiriogens von dem zwólften

1) Um alljahrlich ein moglichst voilstandiges Verzeichnis der zur Ge
schichte Thiiringens neu erscheinenden Litteratur in dieser Zeitschrift 
geben zu konnen, richtet Unterzeichneter an die Geschichtsforscher, 
Verleger, Redakteure und Schulvorstande die Bitte, ihn durch Zusendung 
von auf thiir. Geschichte bez. Gelegenheitsschriften, Programmen und 
kleineren Abhandlungen in Zeitschriften und Zeitungen freundliehst unter- 
stiitzen zu wollen.
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Jahrhundert bis heute. Verl. v. Dietrich Reimer. Berlin 
1888. (1 Kartę, bestehend aus 5 Kartchen und 4 Planen, 
dazu 1 Regententafel.)

Biittner, Richard: Rektor Joh. Seb. Mitternacht und 
seine Wirksamkeit am Geraer Gymnasium 1646—1667. G.-Pr. 
Gera 1888. (24 SS. 4®.)

Busson, Arnold: Friedrich der Freidige ais Pratendent 
der sicilischen Krone und Johann von Procida. In „Historische 
Aufsatze dem Andenken an Georg Waitz gewidmet". Hann. 
Hahn. 1886. S. 324—336.

Eberstein, Louis Ferdinand, Freiherr v.: Urkuud- 
liche Nachtrage zu den geschichtlichen Nachrichten von dem 
reichsritterlichen Geschlechte Eberstein vom Eberstein auf 
der Rhón. 6. Folgę. Berlin. Druck von Wilhelm Baensch. 
1887. (342 SS. gr. 8®.)

Eberstein, Louis Ferdinand, Freiherr v.: Entwurf 
einer zusammenhangenden Stammreihe des freifrankischen 
Geschlechts Eberstein von den in den altesten Urkunden er- 
scheinenden Vorvatern an bis zur Gegenwart. Zugleich ent- 
haltend: Fehde Mangolds v. Eberstein zum Brandenstein 
gegen die Reichsstadt Niirnberg 1516 bis 1522. 3. Autl.
Berlin. Druck von Wilhelm Baensch. 1887. (136 SS. u. 
79 SS. gr. 8®.)

Falckenheimer, Wilhelm: Philipp der Grofsmiitige 
im Bauernkriege. Mit urkundlichen Beilagen. Marburg. 
N. G. Elwert’sche Verlagsbuchhandl. 1887. (142 SS. 8°).

F r a n c k e , Otto : Regesten zur Geschichte des Gym- 
nasiums zu Weimar. Weimar 1887. (44 8. 4®.)

Frankenstein, Kuno: Bevólkerung und Hausindustrie 
im Kreise Schmalkalden seit Anfang dieses Jahrhunderts. 
Ein Beitrag zur Sozialstatistik und zur Wirtschaftsgeschichte 
Thuringens. Mit mehreren in den Text gedruckten Ab- 
bildungen. (Auch unter dem Titel: Beitrage zur Geschichte 
der Beyolkerung in Deutschland seit Anfang dieses Jahr
hunderts. Herausg. von Fr. J. Neumann, Bd. 2). Tubingen. 
Laupp 1887. (XI u. 284 SS. 8°.)

XIV. 19
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Gefs, Felician: Die Klosteryisitationen des Herzogs 
Georg v. Sachsen. Nach ungedruckten Q,uellen dargestellt. 
Leipzig. Th. Griebens Yerlag (L. Fernau) 1888, (IV. u. 
54 SS.)

Hercher: Uber Geraer Familiennamen. Pr. des Real- 
gymnasiums zu Gera. 1888. (Nach Ankiindigung.)

Hesekiel, Ludovica: Agnes Furstin Reufs j. L. geb. 
Herzogin zu Wiirttemberg. Ein Lebensbild. Mit Portr. 
Leipz. Pbschel u. Trept. 1888. (V. u. 127 SS. 8°.)

Ifsleib, 8.: Von Passau bis Sievershausen 1552 bis 
1553, in NA. fiir Sachsische Geschichte, Bd. VIII, 41—103.

Jaekel, H.: Zur Geschichte Hedwigs von Breslau und 
der Landgrafen Heinrich von Altenburg und Friedrich ohne 
Land. In Zeitschrift des Vereins fiir Geschichte und Alter- 
tum Schlesiens. Bd. XXI. Breslau 1887. S. 219—238.

Koch, Ernst: Geschichte der Herzoglichen bffentlichen 
Bibliothek zu Meiningen. 1. Teil. In Einladungsschrift des 
Gymnasiums Bernhardinum zu Meiningen zur Feier des 
Henfling’schen Gedachtnistages. Meiningen 1888. (20 SS. 4°.)

L b b e, J. und L 6 b e, E.: Geschichte der Kirchen und 
Schulen des Herzogtums Sachsen - Altenburg mit besonderer 
Beriicksichtigung der Ortsgesehichte. 2. berichtigte und ver- 
yollstandigte Ausgabe der Kirchen-Gallerie des Herzogtums 
Sachsen-Altenburg. 2. Bd. Enthaltend die Stadt- und Land- 
ephorien Schmblln und Ronneburg. Altenburg. Oskar Bonde. 
1888. (IV und 400 SS. 8°.)

Martin, J. E. A.: Urkundenbuch der Stadt Jena und 
ihrer geistlichen Anstalten. I. Band 1182—1405. Namens 
des Vereins fiir thiiringische Geschichte und Altertumskunde 
herausg. In „Thiiringische Geschichtsquellen“, N. F. III. Band. 
Der ganzen Folgę VI. Band. I. Teil. Jena. Gustay Fischer. 
1888. (XIV. und 649 SS. 8°).

Meyer, Karl: Entwicklungsgeschichte der Reichsstadt 
Nordhausen. Festvortrag auf der 20. Hauptversammlung des 
Harzyereins fiir Geschichte und Altertumskunde zu Nord- 
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hausen. In Zeitschrift des Harzyereins. XX. Jahrgang. 1887. 
S. 532—552.

Motz, Fr.: Josua Stegmann. Abteilung 1. In Ein- 
ladungsschrift des Gymnasiums Bernhardinum. Meiningen 1888.

Muther: Geschichte des Herzogtums Sachsen-Coburg. 
(Festrede.) G..Pr. Koburg 1888. (Nach Ankiindigung.)

Ne be, A.: Geschichte des Schlosses und der Stadt All- 
stedt. In Zeitschrift des Harzyereins. XX. Jahrg. 1887. 
8. 18—95.

Nebe, A.: Geschichte des Klosters Oldisleben. In der- 
selben Zeitschr. XX. Jahrg. 1887. 8. 383 — 440. (Be- 
richtigungen dazu von Paul Mitzschke s. daselbst S. 573—580.)

Richter, Gustav: Das alte Gymnasium in Jena. Bei- 
trage zu seiner Geschichte. Zweiter Teil. Jena. G.-Pr. 1888. 
(32 88. 4°.)

Schmidt, Bernh.: Thiiringische Ortsnamen: Die Dorfer 
Meiningen, Thiiringen u. s. w. u. s. w. im Vorarlberger 
Land. Meininger Tageblatt (Unterhaltungs-Nummer) No. 352. 
Jahrg. 39.

Schmidt, Gustay: Urkundenbuch des Hochstiftes 
Halberstadt und seiner Bischófe. III. Bd. (1304—1361.) 
In Publikationen aus den X. preufsischen Staatsarchiyen. 
Bd. XXVII. Leipzig 1887 (VI u. 710 88. 8° nebst 6 Tafeln 
mit Siegelabdriicken).

Schmidt, Julius : Beschreibende Darstellung der alteren 
Bau- und Kunstdenkmaler der Stadt Nordhausen. Herausg. 
von der historischen Kommission der Proyinz Sachsen. 
Halle a. d. S. Otto Hendel. 1888. (VII. u. 240 88.)

Schmieder, Paul: Mitteilungen aus der Schule in 
alter und neuer Zeit u. s. G.-Pr. Schleusingen 1888. (VIII 
SS. 4°.)

Schweder, von: Uber solche meiningische Ortsnamen 
der ehemaligen Grabfeldgaue, welche aus altdeutschen Per- 
sonennamen entstanden sind. Vortrag, gehalten im henne- 
bergischen altertumsforschenden Verein (Juli 1887). Hildburg- 
hausen. Gadów u. Sohn. (26 SS. 8°.)
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S tein: Die wendischen Marken des deutschen Reiches 
unter der Regierung Kaiser Heinrich IV. Im IV. Jahres- 
bericht des Friedrichs - Realgymnasiums zu Dessau. Dessau 
1886. (38 SS. 4°.)

Tum p ling, Wolf v.: Geschichte des Geschlechtes 
v. Tiimpling, I. Band (bis 1551). Mit dem Wappen, einer 
Siegeltafel, 2 Stammtafeln, einer Kartę der Grafschaft Cam- 
burg, anderen Kunstbeilagen und Register. Weimar. Hermann 
Bohlau. 1888. (XXIII u. 353.)

Virck, Hans: Die Stadte und das Biindnis der eyan- 
gelischen Fiirsten 1526 und 1527. G.-Pr. Weimar 1887. 
(13 SS. 4°.)

Weil and, L.: Handschriftliches zur Genealogie der 
Wettiner. In NA. fur sachsische Geschichte. Bd. VIII, 
137—141.

W ii 1 c k e r, Ernst: Die Verdienste der fruchtbringenden 
Gesellschaft um die deutsche Sprache. (Vortrag, gehalten in 
der Jahresversammlung des deutschen Sprachyereins zu Weimar. 
1888 Marz 18.) Im Bericht iiber die Jahresyersammlung des 
deutschen Sprachyereins zu Weimar. Weimar 1888. (S. 7—29.)

Mitteilungen des Geschichts- und Altertumsforschen- 
den Vereins zu Eisenberg. 2. Heft. Eisenberg. (In Comm. 
bei H. Geyer.) 1888. 8°:

Mag. Adami Gschwendii, Lycei Christianei quondam 
Rectoris, Memorabilia Eisenbergensia. Forts. Von Prof. Lude- 
wig. S. !■—40. — Nachrichten aus der Zeit von Michaelis 
1676 bis Ende 1680, betr. Herzog Christian zu Eisenberg 
und den Schlofsbau daselbst. Forts. Von Amtsgerichtsrat 
Pilling. S. 41—87. — Beschwerde der Nonnen zu Eisen
berg wider Busse Vitzthum um 1448. Yon Dr. P. Mitzschke 
in Weimar. S. 88 — 90. — Eine Urkunde des Klosters 
Petersberg bei Eisenberg von 1294 und Notiz aus einer 
Urkunde im Stadtarchiye zu Laucha iiber Ebermann, Probst 
zu Eisenberg. Mitgeteilt von demselben. S. 90 f. — Die 
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Prbbste des Nonnenklosters zum heil. Kreuz zu Eisenberg. 
Yon Emil Kbrbitz. S. 92—96. — Aus Eisenberger Amts- 
biichern. 1540 und 1560. Mitgeteilt von Pilling. S. 95—98. 
— Antidoton (aus den 1680er Jahren). Mitgeteilt von dem- 
selben. S. 98.

Mitteilungen des Yereins fiir die Gesehichte und 
Altertumskunde von Erfurt. 13. Heft. Erfurt 1887. 8° :

Tettau, W. von: Geschiehtliche Darstellung des Ge- 
bietes der Stadt Erfurt und der Besitzungen der dortigeu 
Stiftungen. (S. 1—265.) — Zschiesche, P.: Beitrag zur Yor- 
geschichte Thiiringens. I. Die Besiedelung des unteren Gera- 
thales. II. Grabstatte aus der Broncezeit bei Waltersleben. 
S. 267—-291, Mit 7 Tafeln und 1 Kartę.

Mitteilungen des Yereins fiir Gesehichts- und Alter
tumskunde zu Kahla und Boda. III. Bd. 3. Heft. Kahla 
1887. 8°:

Lbbe, Julius: Uber die Abschaffung des Spolienrechtes 
in den Herzogl. Sachsischen Landen. (Mit Urkundenanhang.) 
S. 265—287. — Lommer, Yiktor: Die Stadtkirche von 
Orlamiinde. 8. 288—297. — Lóbe, Ernst: Das Gescblecht 
derer von Wiirzburg. S. 298—304. — Lbbe, Julius: Einige 
Nachtrage zum Urkundenbuche Schmids, Die Lobdeburg 
S. 55 ff. 8. 305—314. — Lbbe, Ernst: Die Wiistungen im 
Amtsbezirk Roda. 8. 315—328. — Mitzschke, P.: Orla- 
miindische Kleinigkeiten. S. 329 f. — (Lbbe, Ernst:) Re- 
gesten iiber das Nonnenkloster zu Eisenberg. 8. 331—360.

Mitteilungen der Geschiehts- und altertumsforschen- 
den Gesellschaft des Osterlandes. IX. Bd. 4. Heft. Alten- 
burg 1887. 8° :

Lbbe, J.: Die Pleifsnischen Landrichter. S. 363—388. 
— Mitzschke, P.: Zur Gesehichte des Bergerklosters I. 
S. 389—405. Dazu II. J. Lbbe. S. 405—425. — Lobe,J.: 
Einige Beispiele, wie vormals hierzulande Todtschlage gesiihnt 
und gebiifst wurden. 8. 426—434. — Derselbe: Frau 
Jutta von Altenburg. S. 435—441. — Derselbe: Ob schon 
im Jahre 1134 ein deutscher (!) Kaiser in Altenburg gewesen.



294 Litteratur.

S. 442—445. — Derselbe: Der alte Altenburger Zoll- und 
Geleitstarif. 8. 451—460. — Wolf: Markt- und Wage- 
gebiihren der Stadt Altenburg im 15. Jahrh. Anhang zu 
yorstehendem Aufsatze. 8. 460—465. — Miscellen: 1. Der 
Aufwand bei der 3. Kirchenyisitation 1554/55. 2. Uber deaster 
und deastrum.

Hinzuweisen ist noch auf die Febr. 1888 angekiindigte 
„Genealogische Geschichte der deutschen und osterreichischen 
Graflichen und Freiherrlichen Hauser der Gegenwart. Aus 
den Quellen herausgegeben von Ed. Brinkmeier“, von 
der in Kurze bei Richard Sattler-Braunschweig die erste Ab- 
teilung: Genealogische Geschichte des erlauchten Reichsfiirst- 
lichen und Reichsgraflichen Hauses Leiningen mit 2 Stamm- 
tafeln in Folio und einer colorierten Wappentafel in einem 
Umfang von etwa 10 Bogen zu dem Preis von ca. 8 Mk. 
erscheinen soli.

Jena. Dr. O. Dobenecker.



Verein fiir Thiiringische Geschichte und 
Altertumskunde.

Die auf der Riickseite des Umschlags verzeichneten 
Schriften: Zeitschrift Bd. I—VIII, Codex Th. di- 
plom. Lief. L, Geschichtsąuellen Bd. I—III, Rechts- 
denkmale Lief. 1 — 5 und die noch vorratigen 
kleinen Schriften von Michelsen erh alten, 
wenn zusammen bezogen, Mitglieder des Ver- 
eius, anstatt zum Ladenpreis von 70 Mark, fur 
30 Mark.

Yerlag von Gustaw Fischer in Jena.

Bau- und Kunstdenkmaler Thiiringens.
Im Auftrag der Hegierungen von

Saehsen-Weimar-Eiseiiach, Sachsen-Meiiiingen-HUdbiirghausen, 
Sachsen-Altenburg, Saehseii-Coburg und Gotha, Schwarzburg-

Rudolstadt, Reuss śilterer Linie und Reuss jiingerer Linie
bearbeitet von

Dr. P. Lehfeldt.
Mit der Einigung unseres Vaterlandes ist auch die Freude an. heimischer 

Vergangenheit gewachsen. Besonders an den Kunstdenkmalern und Bau- 
werken der Vorzeit, ais den werthvollsten Zeugnissen der deutschen Cultur- 
geschichte, hat die Theilnahme neues und frisches Leben gewonnen. In 
dem Bestreben, die heworragenden Denkmaler vergangener Zeiten zu er- 
mitteln, die gewonnenen Ergebnisse weiteren Kreisen bekannt zu machen 
und fur Erhaltung des Vorhandenen zu sorgen, wetteifern in den einzelnen 
Gebieten die Regierungen und die Landes- und Provinzialvertretungen, die 
Gemeinden und Vereine auf das Segensreichste. Sie haben erkannt, dass 
durch solehe Thatigkeit und Fiirsorge die geistigen, kiinstlerischen und 
sittlichen Guter des Volkes gemehrt werden. Durch die Verdffentlichungen 
in Wort und Bild erhalt die Wissenschaft die bisher noch fehlende Grund- 
lage zur Herstellung einer Kunst- und Culturgeschichte Deutschlands und 
seiner einzelnen Theile; Kunst und Kunstgewerbe der Gegenwart empfangen 
Anregungen fiir ihre weitere Entwickelung; die Behórden finden Erleich- 
terung bei den praktischen Fragen der Erhaltung oder Wiederherstellung 
von einzelnen Werken. Vor allem aber wird auch mit der zunehmenden 
Erkenntniss und Werthschatzung der.heimathlichen Kunst in Jeglichem die 
Liebe zu heimischer Art und Sitte gefórdert.

Yon diesen Gedanken durchdrungen, haben die Staaten Thiiringens: 
Sachsen- Weimar, Sachsen - Meiningen, Sachsen - Altenburg, Sachsen-Coburg 
und Gotha, Schwarzburg-Rudolstadt, Reuss dlterer Linie und Reuss jung er er 
Linie die Aufzeichnung der Bau- und Kunstdenkmaler gemeinschaftlich 
fiir ihre Gebiete unternommen. Nachdem die erforderlichen Geldmittel von 
den Landesvertretungen auf das bereitwilligste zur Verfiigung gestellt 
worden, ward im Jahre 1884 eine Commission zur Vorbereitung, Leitung 
und Ueberwachung des Unternehmens eingesetzt. Nach gemeinsam fest- 



gesetztem Piane erstreckt sich dasselbe auf sammtliche Gebietstheile dieser 
vereinigten Thiiringischen Staaten, auch auf die, fiir welche bereits Vorar- 
beiten vorhanden sind. Es wird ein mdglichst umfangreiches Archw, be- 
stehend aus Zeichnungen und Photographieen angelegt und daneben ein 
Druckwerk mit beschreibendem Text und Abbildungen herausgegeben. Yon 
den Anfangen der Kunst bis zum Schlusse des rorigen Jahrhunderts sollen 
aUe Zeiten umfasst, die Werke vorgescbichtlicher Zeit aber nur nach ihrem 
wirklich kiinstlerischen, ornamentalen oder typischen Interesse beriicksich- 
tigt werden; von den Erzeugnissen unseres Jahrhunderts werden nur die 
hervorragendsten kurz und ohne Beigabe von Abbildungen verzeichnet.

Die Veróffentlichung soli allmahlich und in einzeln kauflichen Heften 
fortschreiten. Jeder Amtsgerichtsbezirk wird der Regel nach ein Heft bilden. 
Ein sehr grosser Amtsgerichtsbezirk kann auf mehrere Hefte vertheilt, ein 
kleinerer mit einem anderen Bezirk in einem Heft vereinigt werden. Doch 
nur Bezirke desselben Staates sollen zusammengeheftet sein ; so ist jedem 
Kaufer die Moglichkeit gegeben, sich auf die Erwerbung der auf ein einzelnes 
Staatsgebiet bezuglichen Hefte zu beschranken.

In jedem Amtsgerichtsbezirk folgen die einzelnen Ortschaften nach 
alphabetischer Anordnung.

Innerhalb des Ortes sind zuerst die Kirchen und Klóster angefiihrt. 
Dann folgen die óffentlichen, nicht kirchlichen Gebaude im Ort, nach dem 
Alphabet geordnet, z. B. Bergamt, Rathhaus, Schloss, Wohnhauser; dann 
Portale, Reliefs, Figuren, Eisenarbeiten und andere altere wichtige Einzel- 
heiten an sonst uninteressanten oder modernen Bauten ; Einzeldenkmaler, 
Kreuze, Sammlungen, auch einzelne Gerathe, Bilder etc.; Ortsbefesti- 
gung, Burgen und Ruinen ausserhalb des Orts, Warten, Kapellen, Heili- 
genhauschen, Kirchhófe, welche sich entfernt vom Orte vorfinden, Kreuz- 
steine, Wegedenkmaler, Grabhugel.

Den Text begleiten Abbildungen, theils Zinkhochatzungen, theils 
Łichtdrucke. Sie sind aus der grósseren Menge der fiir das Archiv an- 
gesammelten Reiseskizzen ausgewahlt worden. Um aber den eindring- 
licher studirenden Leser auch auf die Schatze des Archivs zu verweisen, 
sind die dort vorbandenen, im Druckwerke nicht veróffentlichten Zeichnungen 
und Photographien durch ein (A) im Text angezeigt. Die Abbildungen 
sollen der Hauptsache nach das Yerstandniss des Textes erleichtern, doch 
bat bei der Auswahl auch die Rucksicht gewaltet, wenn auch in beschrank- 
tem Maasse, Anregungen und VorbUder fur die heutige Kunst, besonders 
fiir das Kunstgewerbe, zu geben.

Erstes Heft.
Grossherzogthum Sachsen - Weimar - Eisenach.

Amtsgerichtsbezirk Jena.
Mit 100 Abbildungen im Text und 20 Bildern in Lichtdruck.

Preis: 8 Mark.

Zweites Heft.
Herzogthum Sachsen-Altenburg.

Amtsgerichtsbezirk Roda.
Mit 29 Abbildungen und 7 Tafeln in Lichtdruck.

Preis : 2 Mark 50 Pf.

Das dntte und das eierte Heft, die Amtsgerichtsbezirke Kalita und Eisenberg 
enthaltend, befinden sich unter der Presse.

Frommannscho Buchdruckerei (Hermann Pohle) in Jena. — 389
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Die saalfelder Altarwerkstatt.

Ein Gedenkblatt

zur fiinfhundertjahrigen Yereinigung Saalfelds 

mit dem Hause Meifsen.

Von

Prof. Dr. P. Lelifeldt.

Hierzu Tafel I und II.
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In Thiiringen findet sich noch eine bedeutende Anzahl 
von Altarwerken aus der Spatzeit des 15. und dem Anfang 
des 16. Jahrhunderts. Sie haben die damals iibliche Form der 
Altaraufsatze. Das ganze Gefiige ist Schreinerarbeit. Unten 
findet sich eine Staffel (Predella) mit Gemalden, beziehungs- 
weise bemalten Holzfiguren ; auf ihr, durch Seiten-Ausladungen 
grofsere Breite gewinnend, ruht der Hauptteil: ein Mittel- 
schrein, welcher den Schmuck farbiger und vergoldeter Holz
figuren enthalt, und bewegliche Flugek, welche an den Innen- 
seiten ebenfalls Figuren, bisweilen auch Gemalde, an den 
Aufseuseiten stets Darstellungen in Malerei zeigen. Mehr- 
fach ist das Mittelstiick des Mittelschreines um eines dort 
angebrachten Bildwerkes willen etwas erhóht; dann haben 
die Seitenfliigel an den entsprechenden Stellen zur Deckung 
jener tiberhbhung iiber den Ecken aufgesetzte Platten mit 
Schnitzwerk, beziehungsweise Malerei. Die durchbrochen 
geschnitzten Briistungen, auf welchen die Figuren stehen, 
sowie die Baldachine iiber ihnen sind spiitgotischen Stiles. 
Auf dem Mittelschrein des Hauptteiles ruht ein Aufsatz von 
leichter architektonischer Schnitzerei mit Fialenwerk, in 
welches einzelne Figuren, meistens die Kreuzigungsgruppe, 
eingeordnet sind. An den auf uns gekommenen Altarwerken 
Thiiringens ist dieser Aufsatz am haufigsten yerstiimmelt 
oder ganz verloren gegangen. Manchen Altarwerken schliefs- 
lich ist die Bereicherung zu teil geworden, dafs hinter den 
beweglichen Fliigeln noch ein Paar von Fliigeln angebracht 
wurde, welches beim Schliefsen der ersten Fliigel Malereien
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zeigt und, ais eine aufsere Hiille, nochmals geschlossen 
werden kann. Selten ist im Thiiringischen die Vermehrung 
der Schmuckflachen durch mehrere Geschosse iibereinander.

Da solche Altarwerke haufig an Orten sich finden, 
welchen man keine eigene Kunstwerkstatt zutraute, lag der 
Gedanke an Einfiihrung aus fremden, beriihmten Werkstatten 
nahe.

Vielfach glaubte man friiher, in Nurnberg, dessen Meister 
Wolgemut mehrfach fiir Sachsen arbeitete, die gemeinsame 
Fabrik aller dieser Erzeugnisse suchen zu diirfen. Machte 
es sich doch die friihere Forschung gern bequem in dem 
Zusammenfassen oder eher Zusammenwerfen yerschieden- 
artigster Kunstleistungen; beliebt war zumal in Deutschland 
das Yerfahren, auf einen Meister, dessen Namen und Schick- 
sale etwas genauer bekannt waren, alles Mbgliche und auch 
Unmbgliche zu iibertragen. Noch jetzt ist unsere Wissen- 
schaft den einzelnen Schulrichtungen und Persbnlichkeiten der 
heimischen Plastiker des Mittelalters und der Friihrenaissance 
zu Gunsten der Erforschung Italiens weit fremder geblieben, 
ais recht ist.

Gerade in Thiiringen laufen in jener Zeit der deutschen 
Kunstbliite yersohiedene Richtungen und Einfliisse teils neben- 
einander, teils durcheinander, und es lohnt der Miihe, ein
zelnen derselben nachzugehen. So treffen wir eine Gruppe 
yon Altarwerken, welche zweifellos gleiche und eigenartige 
Urheberschaft verraten, in einem raumlich ganz bestimmten 
Gebiet. Es ist das Land an der mittleren Saale und der 
Orla. Hier hatten im Mittelalter einige machtige Grafen 
wechselnden und mehrfach zersplitterten Besitz, unter ihnen 
heryorragend die Grafen yon Schwarzburg und Orlamiinde 
und die Herren yon Lobdeburg in yielen Linien, sowie die 
Landgrafen yon Thiiringen, welche ihre Herrschaft dann am 
meisten ausdehnten. In Saalfeld hatten seit dem 11. Jahr- 
hundert das Erzstift Koln und seit dem Anfang des 13. 
Jahrhunderts die Grafen yon Schwarzburg Besitztum neben- 
einander, so dafs auch die Stadt Saalfeld geteilt war.
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Der schwarzburgische Besitz ward 1361 unter die Lehns- 
herrlichkeit der Krone Bóhmens gestellt, welches Ereignis auf 
die Kunst der Gegend nicht ohne Einflufs blieb, wenigstens 
nach der architektonischen und ornamentalen Seite hin. Im 
Jahre 1389 gab Schwarzburg seine Rechte auf den saal- 
feldischen Besitz an die Landgrafen von Thiiringen ab ł). Yon 
denselben ist es namentlich Wilhelm der Tapfere (f 1482), 
unter welchem die Stadt zu hoher Bliite gelangte, wie auch 
besonders an der Stadtkirche sich um die Mitte des 15. Jahr- 
hunderts die bedeutendste Bauthatigkeit entfaltete. In der 
gleichen Zeit gelangte auch der kolnische Besitz zu weit- 
gehendster Bedeutung. An der Stelle, wo jetzt sich das 
herzogliche Schlofs erhebt, war von Erzbischof Hanno 1074 
eine Benediktinerabtei gestiftet und von Anfang an in un- 
gewohnlicher Weise mit Rechten und Eigentum ausgestattet, 
eines der bedeutendsten Kloster Thuringens. Es ist wohl nur 
dadurch, dafs die samtlichen Gebaude und dereń Inhalt an festem 
und beweglichem Gut und somit alles, was an die Abtei er- 
innern kann, rerschwunden sind, sein Andenken mehr aus- 
geloscht ais das mancher anderer thuringischer Kloster. Den 
hochsten Glanz erreichte die Abtei, dereń Abt 1435 sogar 
bischofliche Bezeichnung annahm, in der zweiten Halfte des 
15. Jahrhunderts. Rudiger von Hayn, seit 1470 Abt, war ein 
ungemein thatiger, humanistischer und kunstliebender Mann, 
welchem die Abtei in jeder Beziehung viel rerdankte. Unter 
seinem Nachfolger Georg von Geyendorf ward 1486 die 
Klosterkirche wiederhergestellt und ausgeschmuckt. Sein 
zweiter Nachfolger war 1496 Georg von Thiina (Thun), aus 
beriihmtem Geschlecht, vielfach uns in Saalfeld ais Stifter 
kirchlicher Baulichkeiten entgegentretend. Im Jahre 1497 
wurde der Abt zum Reichsfiirsten erhoben. Da trat 1525 
die Reformation ein, und das ganze Stiftsgut wurde vom

1) Urkunde vom 10. Februar 1389. Martin, Urkundenbuch der Stadt 
Jena I, Nr. 465.
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Kurfursten yon Sachsen eingezogen. Damit hórte die Her- 
stellung der Heiligenaltare naturgemafs auf.

Heute sind es yerschiedene Staaten, welche sich in den 
Besitz der oben bezeichneten Landstriche teilen. Es ist der 
Kreis Saalfeld in Sachsen-Meiningen, die Oberherrschaft yon 
Schwarzburg-Budolstadt, Kreis Ziegenriick in Preufsen, der 
Westkreis von Sachsen - Altenburg, die Verwaltungsbezirke 
Apolda und Neustadt an der Orla in Sachsen-Weimar. Syste- 
matisch wurden yon mir bisher erst die Amtsgerichtsbezirke 
Saalfeld, Pbfsneck und Kranichfeld im Meiningenschen, Boda 
und Kahla im Altenburgischen und Jena im Weimarischen, 
sowie mehrere Teile der angrenzenden Lander untersucht. 
An yielen Orten fanden sich Altarwerke oder Beste derselben 
yon so gemeinsamen Ziigen und ausgesprochenem Charakter, 
dafs sie geniigen, eine bestimmte Eigenart festzustellen. 
Ais Beispiele seien aus dem Amtsgerichtsbezirk Saalfeld: 
die Altarwerke oder Beste in Gorndorf, Graba, Ober- und 
Dnter-Wellenborn und Weischwitz, aus dem yon Kahla: 
Dienstadt1), Hummelshain 2), Kefslar3), Meckfeld1), Neu- 
sitz s), Oberhasel 6), Beinstadt7), Schweinitz 8), aus dem yon 
Boda: Kleinebersdorf9 10 *) und Lippersdorf1 °), aus dem yon 
Jena: Altengonna 1 *), Ammerbach12), Grofslobichau1 3), Jena 
(im archaologischen Museum) 14), Lbbstedt15) und Maua16), 
heryorgehoben. Gleiche Herkunft yerraten ein Altarwerk in 
der Kirche des rudolstadtischen Ortes Zeigerheim und zwei, 
aus der Kirche zu Oberpreilipp (beide Orte liegen zwischen 
Saalfeld, Budolstadt und Blankenburg) stammende, welche nach 
Schlofs Landsberg bei Meiningen gekommen sind. Diese drei 
Altarwerke haben schon yor langerer Zeit die Aufmerksam- 

1) Bau- u. Kunstdenkm. Thur., Heft III, 75, mit Abbild. — 2) Ebd.
101, mit Abbild. — 3) Ebd. 118. — 4) Ebd. 128, mit Abbild. — 5) Ebd.
130, mit Abbild. — 6) Ebd. 135, mit Abbild. — 7) Ebd. 153. — 8)
Ebd. 161, mit Abbild. — 9) Bau- u. Kunstdenkm. Thur., Heft II, 18.
10) Ebd. 21. — 11) Bau- u. Kunstdenkm. Thur., Heft I, 4, mit Abbild.
— 12) Ebd. 5. — 13) Ebd. 65, mit Abbild. — 14) Ebd. 136, mit Abbild.
— 15) Ebd. 181, mit Abbild. — 16) Ebd. 186.
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keit der Ortsforscher erregt. Prof. K. B. Stark ging in den 
Neuen Mitteilungen des thiiringisch - sachsischen Altertums- 
Yereins 1850 (VIII), S. 109 auf das Altarwerk zu Zeiger- 
heim und das grófsere der beiden oberpreilipper ein, zum 
Teil in Anlehnung an einen Band Collectaneen des Sub- 
konrektors Walther (aus der zweiten Halfte des 18. Jahr- 
hunderts), welcher im furstlichen Archiv zu Rudolstadt auf- 
bewahrt wird. Aus seinem Aufsatz interessiert uns Fol- 
gendes. Stark las die Inschrift, welche am oberen Bandę 
des (geschlossenen) oberpreilipper Altarwerkes steht, ais: 
MCCCCLXXVIIII in yigilia sancti iohannis completa est 
hec tabula, er machte die Holzfiguren namhaft, unter Angabe 
ihrer Abzeichen, doch ohne auf den Kunstcharakter einzu- 
gehen, aufser dafs er sagt: „die Gesichter sind sehr scharf 
und charakteristisch ausgearbeitet, so selbst das des Mondes, 
auf dem Maria steht“, und hob die reiche Vergoldung und 
die fein ausgearbeiteten Schutzdacher hervor. Hierauf wendet 
er sich, sichtlich mit grbfserem Interesse, zu den Gemalden 
der Aufsenseiten, erwahnt die Technik und beschreibt, die 
Schónheit ruhmend, die Figuren, ihre Stellung, Gruppierung, 
Beiwerk, Hintergrund und Farbengebung. Yon dem kleineren 
oberpreilipper Werk, welches datnals schon nach Schlofs 
Landsberg gekommen war, giebt er, nach Walther, den In- 
halt an und den lesbaren Teil der Inschrift: Anno Dni 1498 
completa est hec tabula. Schriftliche Zeugnisse iiber die bei
den Orte, die Kirchen oder die Altarwerke, suchte er, wie 
er sagt, yergeblich und fand nur diirftige und fiir unser Gebiet 
keinen Aufschlufs gebende Notizen. Doch entgeht ihm nicht 
das Abhangigkeitsyerhaltnis Oberpreilipps yon der saalfelder 
Benedictinerabtei, wofiir die Schrift yon Schamelius (Histo- 
rische Beschreibung etc. des Benedictinerklosters etc. 1729) 
Anhalt giebt. Richtig wird yon ihm eine Stelle aus dieser 
Schrift gedeutet, wonach 1525 gelegentlich des Bauerneinfalles 
zwei yortreffliche Altare aus der saalfelder Benedictiner- 
kirche entwendet wurden. „Etliche wollen yon drei sagen, 
wiewohl man glaubt, der eine sei in die Kirche nach Beilipp 
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gekommen" (was, mangels eines Ortes Beilipp in der Nahe, 
unter berechtigter Annahme eines Druckfehlers und sach- 
sischer Aussprache: Preilipp bedeutet). Zum Schlufs giebt 
Stark einige Worte kritischer Wiirdigung, welehe sich. jedoch 
wiederum nur auf die Malereien beziehen. Alles erinnert 
ihn an die frankische Sekule und Michael Wolgemut: 
„Yielleicht aber kbnnen wir hier auch die Spuren einer mit 
jener frankischen Schule yerbundenen thiiringischen Kunst- 
iibung erkennen, die etwa in Erfurt ihren Mittelpunkt hatte, 
wohin auch Kugler (Kunstgeschichte S. 768) ziemlich friihe 
ausgezeichnete Leistungen in Skulptur setzt. Zu dieser yiel
leicht sehr gewagt erscheinenden Yermutung yeranlafst mich 
die Lekture jenes Collectaneenbandes von Walther, worin 
aufser diesen zwei Altaren zu Zeigerheim und Oberpreilipp 
auch noch Altarwerke mit Skulptur und ofters ais sehr 
sehon bezeichneten Gemalden zu Keilhau, Lichstadt, Schala, 
Allendorf, Cordebank, Teichroden, Unterschobling, Dornfeld, 
Schweinbach und Leutenberg — sammtlich in der Nahe be- 
findliche, zum Teil auf einsamer Hóhe gelegene Ortschaften 
— beschrieben sind.“

Soweit jener Aufsatz yon Stark, welcher yiel Gutes 
enthalt, doch das Richtige nicht gefunden hat. Seine Cha- 
rakteristik der Altarwerke trifft iibrigens, zumal in Bezug 
auf die uns hier yorzugsweise interessierende Schnitzarbeit, 
nicht ganz zu.

Ein anderer Aufsatz yon Stark, yeróffentlicht in der 
Zeitschrift des Yereins fur thuringische Geschichte und 
Altertumskunde I (1854), S. 363 ff., behandelt das Altarwerk 
in der Kirche zu Neunhofen (bei Neustadt a. O.), an welchem 
er die Inschrift fand: „Anno 1487 in vigilia bartholomei 
completa est hec tabula.“ Das Werk enthalt an plastischer 
Arbeit: die Beweinung Christi ais Gruppe, die Kreuzigung 
in zusammengestellten Einzelflguren und eine Reihe yon 20 
Heiligenfiguren; an Gemalden: 4 Passionsbilder, Yerkiindigung 
und Geburt, sowie zwei Bischofsgestalten. Manche interessante 
Bemerkungen beziehen sich in diesem Artikel auch auf den 
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plastischen Teil, die hier auszugsweise wiedergegebcn -werden 
mbgen. „In dem Gęsich! Christi (in der Hauptgruppe, der 
Beweinung) mit der sehr scharf geschnittenen Augenlinie, 
der geraden, schmalstegigen Nase, dem gespaltenen, hochst 
sorgfaltig gebildeten Bart ist der altchristliche Typus streng 
festgehalten. Der Kbrper zeigt ein merkwiirdiges Natur- 
studium, so an der Brust, wie den hangenden Beinen. Maria 
dagegen ist in ihrem Gesicht durchaus individuell gebildet: 
breit, mit ziemlich niedriger Stirn, etwas langlich gezogenen 
Augen, einer in Schmerz und Weinen etwas aufgetriebenen 
Gesichtsoberflache. Wir konnten unter den Frauen des 
Burger- und Bauernstandes gerade der yoigtlandischen Ge- 
gend (?) ganz ahnlichen Kbpfen begegnen. Zwei Engel, welche 
einen Vorhang aufschlagen, sind mit rundem Gesicht und 
fórmlichem Lockendoupe von individueller Bildung." Sehr 
viel grbfserer Raum wird in der Besprechung auch bei diesem 
Altarwerk den Gemalden gewidmet, und es ist durchgehends das 
Individuelle, das dramatisch Lebendige, welches heryorgehoben 
wird, sodann manche charakteristische Einzelheit der Mal- 
weise. Der Leser fiihlt, dafs der Yerfasser, wie es auch in 
seiner ganzen Zeit lag, der deutschen Malerei weit mehr 
Liebe entgegenbrachte ais der Bildnerei. So bezieht sich 
denn auch sein zusammenfassendes Urteil am Schlufs lediglich 
auf die Gemalde; gewissermafsen zu eigener Beruhigung be- 
griindet er dies durch den „engen Zusammenhang im Stil 
zwischen den so reich. bemalten Holzgebilden und den eigent- 
lichen Gemalden", obgleich dies gar nicht der Fali ist. Alles 
weist ihn auf die Werkstatte des Meisters Wolgemut hin. 
Schliefslich macht Stark auf die gleichartige Abfassung der 
Inschrift auf den Altarwerken von Oberpreilipp und Zeiger- 
heim aufmerksam.

So stand lange Zeit die Angelegenheit der thiiringischen 
Altarwerke. Eine unsichere Uberlieferung griff Platz, dafs, 
was von den yielen hier noch vorhandenen Werken nicht in 
Niirnberg gefertigt worden, in einer erfurter Werkstatt her- 
gestellt worden sei. Stark hatte dies, auf Kugler’s Kunst- 
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geschichte weiter bauend, in jenem ersten Aufsatz mit Yor- 
sicht gemutmafst; Hefs war es wohl, welcher diese Hypothese 
zuerst in bestimmte Worte kleidete. Er yeroffentlichte in 
der Zeitschrift des thiiringischen Geschichts- und Altertums- 
vereins IV (1860) S. 25 ff. einen, in yieler Hinsicht schatzens- 
werten Aufsatz: „Uber einige mittelalterliche Holzbildwerke 
in der Umgegend yon Weimar und Jena.“ Mit Warme trat 
er dafiir ein, dafs unsere mittelalterliche Bildschnitzerei 
griindlichere Forschung erfahren sollte. Darauf folgende An- 
gaben iiber Ursprung dieses Kunstzweiges, Anordnung, tech- 
nische Ausfiihrung, asthetische und ethische Wirkung und 
Entstehungszeit der Altarwerke entspringen seinen reichen 
Kenntnissen, wenn auch nicht Spezialstudien. Ein einziger, 
auf den Stil eingehender Satz iiber die Mangel solcher Altar
werke: unrichtige Yerhaltnisse der KOrperbildung, zu wenig 
idealistischer Gesichtsausdruck und eckiger Faltenwurf, gegen- 
iiber den Yorziigen: sprechende Charakteristik, Naturwahrheit, 
Innigkeit der Darstellung und Trefflichkeit der Ornamen- 
tierung, ist leider so allgemein gehalten, dafs er auf viele Schu- 
len und Werkstatten Deutschlands Anwendung finden konnte; 
ebenso allgemein spricht darauf der Yerfasser von der An
wendung dieses Kunstzweiges in frankischen und thiiringischen 
Werkstatten. Nach dieser Einleitung werden Altarwerke und 
andere Holzskulpturen in den Orten: Sachsenhausen, Tonndorf, 
Ammerbach, Jena, Ettersburg, Umpferstedt, Maua, Ziegenhain, 
Hopfgarten, Possendorf, Zwatzen, Buchfahrt, Blankenhain, 
Lobeda, Troistedt, Weimar, Grofscromsdorf und Gaberndorf be- 
handelt. Yorzugsweise wird eine kurze Beschreibung des In- 
haltes gegeben, bisweilen eine Beurteilung eingestreut, welche 
sich aber nur auf die Wertsehatzung im allgemeinen bezieht. 
Zwei Bemerkungen nur haben auf die Herkunft und die Art 
der Ausfiihrung jener Altarwerke unmittelbar Bezug; diese 
sind jedoch, wenigstens fiir unsere Gruppe, nicht zutreffend. 
Er sagt (zusammenfassend): „Mit Riicksicht auf die grofse 
Anzahl solcher Bildwerke in Thiiringen ist es daher, wie 
auch in der Abhandlung yon Schorn (Uber deutsche Skulptur 
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mit besonderer Riicksicht auf die in Erfurt vorhandenen 
Bildwerke, 1839) bemerkt wird, nicht unwahrscheinlich, dafs 
sich auch in Erfurt, ais dem Mittelpunkt und gewerbreichsten 
Ort Thuringens, eine Werkstatt fiir solche Bildwerke be- 
funden hat und hier in Mitte und Ende des 15. Jahrhunderts 
der grbfste Teil dieser Kunstprodukte angefertigt worden ist.“ 
„Weil aber diese Altarschreine in der Regel auch nur von 
einem Meister besorgt wurden, der natiirlich nicht in den 
Kunstzweigen der Skulptur, Malerei und Ornamentik gleiche 
Befahigung besafs, so lafst sich nicht immer eine nach jeder 
Richtung hin gleich vorziigliche Ausfuhrung erwarten."

Es verging nun eine Reihe von Jahren, ohne dafs den thii- 
ringischen Altarwerken eine weitere, eingehende, sie zusammen- 
fassende und scheidende Beachtung geschenkt wurde. Da ver- 
óffentlichte Oberbaurat Dóbner in den Neuen Beitragen des 
hennebergischen altertumsforschenden Yereines III (1867), 
S. 1 ff. einen grundlegenden Aufsatz iiber die beiden aus Ober- 
preilipp nach der Burg Landsberg gekommenen Altarwerke. 
Er schilderte sie genau, berichtigte an dem grófseren die 
von Stark gelesene Jahreszahl auf MCCCCLXXXVIII, las die 
Inschrift des kleineren Altarwerkes: „An. dm. 1498 completa 
est hec tabula in vigilia sancti thome; facta est i salfelt" 
und hatte somit die Geburtsstatte dieser bedeutenden Werke 
gefunden. In den beiden oberpreilipper und dem zeiger- 
heimer erkannte er die drei Altare wieder, welche nach 
Schamelius aus der saalfelder Abteikirche fortgekommen, und 
begriindete dies gliicklich durch die Wahrnehmung, dafs die 
Hauptfiguren jener Altare, Maria, Petrus und Paulus, die drei 
Heiligen der Klosterkirche waren, sowie durch den Hinweis, 
dafs die Altare zur Rettung vor den Bauern von den Geist- 
lichen selbst in etwas entlegene Orte gebracht wurden. Das 
zeigerheimer und das neuenhofener Altarwerk, welche beide 
er nach Stark anfiihrt, sieht er ais derselben saalfelder Werk
statt gehorig an, ebenso, mutmafsend, die vou Walther ge- 
nannten Werke, und fiigt zwei Altare, welche sich zu Obernitz 
(jetzt yerkauft) und zu Probstzella befanden, hinzu. Beziiglich 
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des Kunstcharakters aber schliefst sich Dobner an Stark an, 
sich eigenen Urteils iiber die Stileigentiimlichkeiten ent- 
haltend, trotz eingehender Besehreibung und Wahrnehmung 
mancher Ziige. Stark’s Ansicht, welche auf die Urheberschaft 
Wolgemufs und der niirnberger Schule schliefsen lafst, 
nimmt Dobner an, wandelt sie jedoch so um, dafs der saal
felder Werkstattmeister, an welchem er nicht mehr zweifeln 
konnte, ein Maler und einst Geselle Wolgemufs war. Er 
sucht sogar der Lósung naher zu kommen, indem er einen 
in dem Staffelgemalde eines zu Saalfeld selbst in der Stadt- 
kirche befindliehen Altarwerkes angebrachten Hirschkafer 
(Baumschróter) ais Namenszeichen des Kiinstlers yermutet, 
sich weiterhin auf eine Stelle in dem Werke von yon Eye: 
Leben und Wirken Diirefs, stiitzend. Dobner sucht das Yer- 
gessen des saalfelder Kiinstlernamens darin, dafs der Meister 
nicht in einer durch sonstigen Kunstbetrieb beruhmten Stadt 
wie Niirnberg lebte, oder auch darin, „dafs er sich statt 
des Namens stets eines Baumschrbters bediente". „Dafs sich 
friiher ein Altarwerk mit dem Baumschróter in Aschaffen- 
burg befunden hat, ist bei den kirchlichen Beziehungen, in 
welchen Saalfeld zu dem Erzbistum Mainz und Aschaffenburg 
stand, der Yermutung nicht entgegen, dafs jener Kiinstler 
in Saalfeld seine Kunst betrieben und yermbge des kirch
lichen Abhangigkeitsyerhaltnisses dem dortigen Erzbischofe 
bekannt und empfohlen wurde.“

Hierzu ist zu bemerken, dafs allerdings die Benedictiner- 
abtei, wenn auch eine Stiftung und Besitz des kólnischen 
Erzbistums, doch in kirchlicher Beziehung unter Mainz stand, 
und dafs von diesem Erzstift gewisse Traditionen an altere 
Bechte festgehalten wurden (das Nahere hieriiber bringt der 
geschiehtliche Teil der „Bau- und Kunstdenkmaler des Amts- 
gerichtsbezirks Saalfeld11), wie auch der Baumeister, welcher 
1486 die Klosterkirche wiederhersteDte, aus Mainz berufen 
wurde. Ich erwahne dieser Punkte, weil, wie sich spater 
zeigen wird, Beziehungen des saalfelder Kiinstlers zu Aschaffen
burg oder Wiirzburg in der That yorhanden zu sein scheinen.
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Mit diesen yier Aufsatzen ist die Litteratur iiber die 
thiiringischen Altarwerke abgeschlossen. Keiner, auch nicht 
der grofse Kreis der Ortsforscher, ist der Frage weiter nach- 
gegangen, trotzdem gerade in der saalfelder Gegend Ge- 
lehrte und Laien seit Jahren in heryorragender Weise der 
Kunst der Yorzeit Liebe und Yerstandnis entgegenbringen. 
Weder die Wagner-Grobe’sche Chronik der Stadt von 1867, 
noch die Weihnachtsbuchlein, welche seit einer Eeihe von 
Jahren Einzelheiten aus Saalfelds alter Kunst und Kultur 
trefflich behandeln, suohen den unbekannten Meister kennen 
zu lernen. Auch die alteren Schriftsteller, wie Lieb in seiner 
Salfeldographie von 1629, Sagittarius in den Saalfeldischen 
Historien von 1672 und Schamelius in seiner Historischen 
Beschreibung des vormaligen yornehmen Benedictinerklosters 
auf dem Petersberge zu Saalfeld 1729, erwahnen nichts von 
der Altarwerkstatt.

Trotzdem ist diese Werkstatt oder Schule durchaus ge- 
sichert. Nicht nur der eine Altar im Schlofs Landsberg 
tragt den Namen des Herstellungsortes; genau in derselben 
Fassung steht auch auf dem Altar zu Gorndorf: Anno do
mini 1490 completa est hec tabyla in salyelt, und auf dem 
zu Neusitz, dafs er 1515 in Saalfeld yollendet worden. (Den 
zu Unterwellenborn mdchte ich hier anreihen, welcher zwar 
nicht den Ort der Herkunft, aber zwei Fische, also yielleicht 
das saalfelder Stadtwappen, und die Jahreszahl 1512 tragt.) 
Diese Altare zeigen aber so unverkennbar die gleiche Her- 
kunft, wie die oben von mir und ein Teil der yon Hess 
genannten und wie noch eine Menge anderer ganz oder in 
Eesten erhaltener Werke, dafs wir nicht an einer bluhenden 
und yielbeschaftigten Werkstatt in Saalfeld zweifeln kbnnen. 
Doch sind es, trotz des Wortes: tabula, gerade nicht die 
Malereien, welche uns anziehen und einen einheitlichen Cha
rakter zeigen, sondern die von ihnen zum Teil recht erheb- 
lich abweichenden Schnitzwerke.

(Denn es ist eine falsche Annahme, dafs Plastik und 
Malerei eines solchen Werkes stets gleiche Urheberschaft 
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haben. Aus einigen Mitteilungen, welche uns iiber die Wol- 
gemufsche und andere Werkstatten yereinzelt iiberliefert sind, 
machte man diese Regel. Diese Anschauung geht, wie so 
viele, an denen noch heute die sogenannte populare Kunst- 
wissenschaft zehrt, auf Kugler zuriick. Derselbe sagt in 
seiner Kunstgeschichte (1842) S. 771: „Zum Teil konnen 
wir sogar mit Entschiedenheit annehmen, dafs der Maler, 
yon dem die Flugelbilder des Werkes herriihren, die Leitung 
des Ganzen hatte und die Skulpturen nach seinem Entwurf 
schnitzen liefs, wenn er nicht selbst Hand an das Werk 
legte.“ Die bei Kugler darauf folgende Einsehrankung, yon 
Spateren, ais unbequem, beiseite geschoben, zeigt aber gerade 
den yorsichtigen Schriftsteller. „Dennoch konnen wir dies 
nicht ais allgemeine Regel annehmen. Schon in der Sache 
selbst, dafs die an den Hauptstellen des Werkes befind- 
lichen Stiieke durch untergeordnete Arbeiter ausgefiihrt 
worden, liegt ein Mifsyerhaltnis, das wohl in einzelnen 
Fallen stattfinden, doch schwerlich allgemein yorherrschen 
konnte; dann finden wir in der That sehr yiele Werke, bei 
denen die Skulpturen yon ungleich hoherem Kunstwert sind 
ais die Gemalde, so dafs wir hier nicht minder deutlich in 
den Malern die Gehiilfen erkennen." Diese Annahme pafst 
auf unsere Altarwerke.)

Die Schnitzereien yerraten eine sehr charakteristische, 
durch manche Eigenheiten und Schbnheiten uns fesselnde Werk- 
statt eines ganz bedeutenden Meisters. Dafs dieser Meister — 
ob yon Geburt, wissen wir nicht — jedenfalls seiner GewSh- 
nung und Anschauungsweise nach Thuringer war, sprechen 
seine Arbeiten aus ; ebenso, dafs eine Schule in Franken Ein- 
llufs auf seine Kunstthatigkeit hatte. Die Malereien auf den 
gleichen Altarwerken dieser Werkstatt sind hingegen nur zum 
kleineren Teil heiworragend, sie tragen die Kennzeichen yer- 
schiedener Schulen und stehen aufser Zusammenhang mit dem 
bildnerischen Teil. Wenn auch die Schbnheit mancher geruhmt 
werden darf, sind die Gemalde doch nicht yon der Art, dafs 
sie Stoff zu neuen Anregungen oder Eorschungen geben, und 
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kdnnen daher hier kurz abgethan werden. Manche sind 
cranachisch, eine grofse Anzahl steht unter unmittelbarem 
Einflufs Wolgemufs und mag yon dem Kiinstler mit dem 
Baumschroter-Abzeichen und Genossen gemalt sein. Ob der 
saalfelder Bildschnitzmeister verschiedenen, zum Teil in 
Niirnberg gebildeten Gesellen die Herstellung der Fliigelbilder 
iibertrug, oder die Tafeln zur Bemalung nach Niirnberg 
schickte, bleibt bis auf weiteres dahingestellt; letztere An- 
nahme wiirde der damaligen Zeit nicht zuwiderlaufen.

Suchen wir nun unbefangenen Auges das Charakteristische 
an den Figuren des saalfelder Meisters festzustellen. Die 
Schnitzarbeit zeigt natiirlich manche Ziige, welche den sach- 
sischen und frankischen, aber auch anderen deutschen Werk- 
statten jener Zeit gemeinsam sind, so dafs sie nicht aus dem 
Gesamtbilde jener Kunstentwicklung herausfallen. Zumal mit 
den frankischen Werkstatten (oder Schulen) ist eine Ver- 
wandtschaft yorhanden; mehr nicht. Die eigenartige Auf- 
fassung ist bedeutend genug, dafs wir gerade der niirnberger 
Kunst gegeniiber manches Unterscheidende feststellen kbnnen. 
Doch ist eine Ankniipfung an diese bequem, da bei der all- 
gemeinen Bekanntschaft mit ihr die Feststellung gemeinsamer 
Ziige zwischen den niirnberger Kiinstlern und dem saalfelder 
Meister kiirzere Darstellung ermbglicht.

Beiden gleich ist das realistische und das iibertreibende 
Moment. Christus und die heiligen oder yornehmen Per- 
sbnlichkeiten werden edel, „hbfisch“ (um einen alteren 
Ausdruck wiederaufzunehmen) an Gesicht und (schlankerer) 
Gestalt gebildet, die Frauen und Jiinglinge bewufst lieblich 
und geschmeidig, die Manner wiirdig, die Greise charakter- 
voll; Figuren, auf welche sich Verachtung oder Hafs der 
Beschauer richten sollen, erscheinen plump, auch geschmack- 
los in Figur, Haltung und Kleidung. Ferner tritt das phan- 
tastische und das dramatische Gefiihl des Deutschen yor, 
selbst auf Kosten der gesunden Naturanschauung, im Pathos 
bis zum Theatralischen, im Humor bis zum Grotesken iiber- 
trieben.

XIV. 21
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Die besonderen Kennzeichen hingegen, welche den Altar- 
werken des Saale- und Orlagebietes, gegeniiber anderer, zumal 
niirnbergischer Weise, gemeinsam sind, sind folgende. Die 
Kdpfe sind rundlich, die Haare werden gern stark gelockt und 
es fallen bei jugendlichen Gestalten, bei Engeln und Johannes 
dem Eyangelisten, die Locken ziemlich tief auf die Stirn. 
Die Stirn ist recht charakteristisch, stark gewblbt, dabei aber 
glatt gerundet und nur żart modelliert, bei Erauen ziemlich 
hoch. Die mandelformigen Augen haben feine Bildung, dabei 
aber scharfkantigen Schnitt der Augenknochen. Der Ausdruck 
ist mild-freundlich, bei Erauen und Kindera demiitig, lieblich, 
ohne sentimental zu sein (wie in vielen deutschen Schulen), 
bei Mannern nach Alter und Charakter oft recht individuell. 
Ein bedeutsames Kennzeichen bilden wiederum die Backen- 
knochen. Sie treten unter den Augen kraftig yor, sind dabei 
aber weder knochig-hager (wie bei einigen niirnberger Kiinst- 
lern) noch fleischig-voll, sondern rundlich in weicher, feiner 
Modellierung. Die Nasen sind etwas kurz (so dafs die untere 
Gesichtshalfte dadurch oft zu lang erscheint), meistens gerade 
und mit starken Fliigeln gebildet, bei Erauen echt gotisch- 
deutsch, d. h,. klein und an der Spitze gerundet, bei wiir- 
digen Mannern, z. B. heiligen Bischdfen, manchmal recht 
indiyiduell, bei den minderwertigen Werkstattarbeiten mifs- 
lungen und hblzern, im allgemeinen aber nicht besonders 
charakteristisch fiir die Schule (namentlich nicht auffallend 
schmalstegig, wie Stark angiebt). Hingegen ist der Schnitt 
der Lippen eines der hauptsachlichsten Kennzeichen der 
saalfelder Schnitzkunst. Sie treten namlich vor, sind aber 
dabei nicht etwa iippig geschwellt, sondern an Ober- und 
Unterlippe gewissermafsen etwas gekehlt geschnitten und 
scharfkantig. So erhalt der ganze, oft an sich etwas zu 
kleine Mund etwas ungemein zierlich Naiyes. Im Yolksmund 
wiirde man yon einem der lieblichen, uns so anschauenden 
Englein sagen, es macht ein Schnutchen, mir fehlt ein pas- 
sender Schriftausdruck dafur. — Betrachten wir weiter die 
Kórperbildung. Die Kenntnis der Anatomie ist in den Einzel- 
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gliedern eine gute, weniger in der Gesamtproportion. Die 
Gestalten sind wohl im ganzen normal, dabei mit ausge- 
sprochener Neigung zum Schlanken und Elastischen geformt; 
da aber die Beine, besonders die Oberschenkel, haufig zu 
kurz geraten (dies namentlich bei Figuren mit verhullenden 
Kleidern), so erscheinen dann die Korper in ihrem Gesamt- 
eindruck zu kurz und die Arme zu lang. (Wie man sieht, 
ist also darin die saalfelder Schule gleich weit von der ge- 
gtreckten und zugleich starkbriistigen Bildung etwa eines 
Veit Stoss, wie yon der gedrungenen Derbheit eines Adam 
Kraft entfernt.) Die Hande sind, je nach dem ausfiihrenden 
Kiinstler oder Gesellen, sehr yerschieden modelliert, manche 
trefflich indiyiduell, mit Beobachtung feiner Einzelheiten, 
manche freilich schlecht, mit den typisch stockartigen Fingern 
der Zeit.

Die Faltenwiirfe halten die Mitte zwischen den niirn- 
berger Knitterfalten und den klassischen edeln Motiyen. In 
ihnen zeigt sich ganz bedeutend ein oberdeutscher Schul- 
einflufs, welcher vielleicht mittelbar, yielleicht durch eigene 
Studien dem saalfelder Meister zugekommen sein mag.

Stellungen und Bewegungen der Figuren sind im All- 
gemeinen, ohne leblos zu sein, doch ruhig. Der ganzen 
Kunstrichtung entspricht iiberhaupt ein gewisses Mafshalten, 
eine grdfsere Freude an Feinheit und Liebenswiirdigkeit 
(selbst bei schmerzdurchdrungenen Gestalten), ais an Kraft 
oder Leidenschaftlichkeit. Das Innige und das Naturliche 
zugleich gelingt am besten und wird auch am liebsten dar- 
gestellt.

In dieser Gesamt - Auffassung liegt ein Hauptunter- 
schied unserer gegen die benachbarten Bilderschulen, so 
gegen die niirnberger mit ihrer mehr aufserlich drama- 
tischen Hartę, die edle ernste des unbekannten Meisters 
yom Creglinger Altar (welchen Bodę zuerst ais selbstandigen 
Kiinstler charakterisierte), oder die mehr innerlich weh- 
miitige, bezw. freudige des Tilmann Riemenschneider. Bei 
dem saalfelder Meister yerrat sich in den nicht geradezu 

21* 
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einer Passionsdarstellung angehorenden Personen ein echt 
thiiringischer Ausdruck von idyllischer Heiterkeit, jwelcher 
bisweilen an das kindlich Riihrende streift. Selbst bei den 
Madonnen und bei wiirdigen Greisen tritt ein schalkhafter, 
anmutig frohlicher Zug heryor, welcher sich in einzelnen 
Gestalten bis zum bewufst Humoristiscben steigert. Die 
ritterlichen Mannergestalten erscheinen in ihrer Jugendfrische, 
die geistlichen Wiirdentrager mehr in heiterem Behagen ais 
in strenger Wiirde. Dabei ist in ganz bemerkenswerter 
Weise, und mehr ais sonst meist in der deutschen Plastik 
des Mittelalters, der Yersuch gemacht, das Wesen der ein
zelnen Heiligen aufser durch ihre Attribute auch durch ihre 
ganze Erseheinung wiederzugeben. Nehmen wir z. B. die 
drei, in ihrer Riistung oft einander ahnlichen Heiligen, so 
lassen sich dech die siegesfrohe, ritterliche Haltung eines 
heiligen Georg, die jugendlich unbefangene eines Veit, die 
klassisch idealisierte eines Michael hier wohl unterscheiden. 
Selbst bei vollstandiger Zerstorung der Attribute zeigt sich 
die Charakteristik, freilich nur an den besseren Werken, und 
die hbfisch gezierte Magdalena, die kbniglich yornehme 
Katharina, die demutsyoll in sich befriedigte Barbara, die 
leutselig mitleidige Elisabeth sind wohl herauszuerkennen.

Eassen wir nach alledem die Wahrnehmungen kurz zu- 
sammen, so zeigen sich die Hauptunterschiede der saalfelder 
von der niirnberger Weise in der geringeren Scharfe des 
Bealismus, und zwar bei der Bildung der Gesichter, bei den 
Faltenwiirfen und bei den Bewegungen der Eiguren.

Was die Farbung betrifft, kann ich mich kurz fassen, 
da die Technik dieselbe ist, welche O. Mothes in zwei Ar- 
tikeln der Allgemeinen Wiener Kunstchronik 1886, S. 118 
und 141, ais die von ihm an sachsischen Schnitzwerken 
beobachtete eingehend behandelt hat. Leinwand ist an 
einzelnen Stellen zum Schutz gegen das Aufreifsen oder 
zum besseren Haften des Kreidegrundes aufgeklebt. Dieser 
Kreidegrund wird in yerschiedener Starkę dariiber gebracht, 
stets aber mit so feiner Berechnung, dafs eine Kritik, an
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abgewaschenen Schnitzwerken geiibt, zu Fehlschliissen fiihrt. 
Die Farbę wird mit Beriicksichtigung des Stofflichen lasierend 
(bei seidenartiger Gewandung), halbdeckend oder ganzdeckend 
(bei "Wolle) aufgebracht, dazu kommt Belegung mit Blatt- 
metall, das sauber poliert wurde, oder Bemalung mit Deck- 
farbe und Metallbronze. Die Haut erscheint durch mehrfache 
kombinierte Behandlung yerschiedener Techniken sammetartig, 
mattglanzend. Der Fleischton ist in sehr feinfiihliger Weise 
nicht ais Anstrich, sondern mit den nbtigen Abtbnungen der 
Wangen etc. und doch wieder nicht ganz naturgetreu nach 
dem Prinzip der Tauschung (wachspuppenartig), sondern mehr 
nach dem der Unterscheidung aufgepinselt. Hier yerrat sich 
die liebeyollste Sorgfalt, und die Farben glanzen bei den 
guterhaltenen Werken in einer durch yier Jahrhunderte un- 
yerminderten Frische.

Die gleiche Liebe und geschickteste Technik zeigen die 
ornamentalen Schnitzereien der Sockel, der Baldachine und 
Aufsatze. Besonders die Baldachine sind in ungemein kiinst- 
licher Weise durchbrochen geschnitzt. Das scharfgezahnte 
Distelrankenwerk schlingt sich in yielfachen Windungen 
durcheinander, bisweilen yermehrt durch die aus der Antike 
herubergebrachten Aceraceenformen (welche Ornamentierungs- 
weise Jacobsthal mehrfach, u. a. in der Festschrift zur Ein- 
weihung des Gebaudes der technischen Hochschule in Char- 
lottenburg 1884, S. 275 ff., eingehend behandelt hat), sowie 
durch einheimisches, naturalistisch wiedergegebenes Pflanzen- 
werk, besonders Passionsblumen, Weintrauben und andere 
Gewachse sinnbildlicher Art, welche in die Ranken oft gar 
anmutig hineingeflochten sind.

Nachdem^ich nun yersucht habe, die Eigenheiten der 
saalfelder Bildschnitzerei zu skizzieren und mit der yordem 
ais "Yersorgerin Thuringens genannten numberger Schule zu 
yergl eichen, gebiihrt es sich, auch Er furt, welches als- 
dann ais Mittelpunkt der thiiringischen Altarwerkherstellung 
bezeichnet wurde, in den Kreis der Yergleichung zu ziehen. 
Hatten doch Stark und Hess, jener auf Kugler, dieser auf 
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von Schorn sich berufend, Erfurt hierfur in Anspruch ge- 
nommen. War min seitdem zwar Saalfeld ais Ort einer 
selbstandigen Werkstatt gewonnen, so erschien mir eine 
Untersuchung der hauptsachlichen, in den Kirchen Erfurts 
noch erhaltenen Denkmiiler gleichartiger Plastik geboten, um 
zu sehen, ob vielleicht die saalfelder Werkstatt eine Tochter- 
oder Zweiganstalt jener erfurter gewesen sei, oder sich we- 
nigstens Analogien bezw. verwandtschaftliche Ziige zwischen 
beiden finden liefsen. Das Ergebnis war ein ganzlich nega- 
tives. Kein Schnitzwerk in Erfurt hat eine entschiedene 
Yerwandtschaft mit saalfelder Arbeit. Noch mehr: die 
Arbeiten in Erfurt selbst zeigen bedeutende Yerschieden- 
heiten voneinander 1). Erwies diese Untersuchung also, dafs 
Saalfeld in keinem kunstlerischen Zusammenhang mit der 
grdfsten Stadt Thiiringens stand, so liegt doch die Frage nahe, 
ob nicht die Werke des saalfelder Meisters mit den en irgend 
eines gleichzeitigen Meisters Yerwandtschaft haben. Da tritt 
uns denn eine, allerdings nur bedingte, Ahnlichkeit entgegen, 
namlich mit den Arbeiten des Tilmann Riemenschneider, jenes 
Meisters, welcher, nbrdlich von Thiiringen, am Harz geboren, 
sich ganz in Unterfranken einlebte. Bei ihm, wie bei dem 
Saalfelder ist das Bestreben, die Darstellung verstandlich 
zum Ausdruck und jede einzelne Figur mbglichst klar und 
einfach zur Geltung zu bringen, die Hauptsache. Beider 
kiinstlerisches Yermbgen liegt in der Schilderung einfacher 
Zustandlichkeit und innerlichen Gefuhles. Diese „umnittel- 
bar zu unserer modernen Empfindung sprechenden, bald 
wehmutig schmerzlichen, bald empfindsam lieblichen Ziige“ 
(Bodę) sind es, welche uns eigenartig und lebensvoll an- 
sprechen. Beziiglich der Modellierung ist beiden Kiinstlern 
auch die Lockenfiille der jugendlichen Kbpfe gemeinsam, der 
kleine geschlossene Mund von zierlich geschwungenen Linien 
(bei dem saalfelder Meister nur charakteristischer geschnitten), 
die bisweilen schwachliche, doch auch anmutige Haltung.

1) Siehe Anhang.
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Dagegen unterscheiden den Meister Til von unserem Saal
felder u. a. seine unverhaltnismafsig kleinen Kopfe und 
kurzeń Oberkorper (!), die schlanken Gestalten und schmalen 
Hiiften der Frauen, die starken Backenknochen und zumal 
die traumerisch gesenkteu Augenlider. Es ware also wohl 
moglich, dafs wir fiir die Schulung unseres saalfelder Meisters 
die gleiche Lehrstatte wie fiir den gleichaltrigen Riemen- 
schneider zu suchen haben. Auch hierfiir giebt uns Bodę 
in dem genannten Werke S. 167 eine Fiihrung, indem er 
durchblicken lafst, dafs Tilmann vielleicht in einem Schiiler- 
verhiiltnis zu jenem Meister des Creglinger Altares gestanden 
hat, welchen Bodę mit schlagenden Griinden von Tilmann 
sondert. Dieser Lehrer war besonders zwischen den Jahren 
1474 und 1504 fiir Orte an der Tauber (Creglingen, Det- 
wang, Rothenburg, Griinsfeld) thatig. Er steht freilich der 
alteren Richtung naher ais Riemenschneider und der saal
felder Bildsehnitzer. Die energische Kopfbildung mit starken, 
harten Backenknochen, das mehr Leidenschaftliche oder Feier- 
liche in Ausdruck und Bewegung und im Gegensatz dazu 
die reiche, unruhige Gewandung — dies und manches an
dere sind wohl zu beachtende, unterscheidende Merkmale. 
Wenn aber Bodę, welchem der Kiinstler besonders wichtig 
und einflufsreich im weiteren Kreise erscheint, die wechsel- 
volle Charakteristik riihmt, das feine Studium der Kopfe mit 
geschmackvoll angearbeitetem Haar, mit scharfem Schnitt 
der Lippen und Augen, die weiche Behandlung des Fleisches, 
die schlanken Finger, dereń Spiel der Kiinstler zur Ver- 
starkung des Ausdrucks zu benutzen versteht, dann tritt uns 
unwillkiirlich das kiinstlerische Wesen des Saalfelders ent- 
gegen, wenn auch geiindert, vielleicht durch spatere Studien, 
durch persbnlichen Geschmack und thiiringische Sonderart. Mag 
nun auch ein unmittelbares Schiilerverhaltnis des saalfelder 
Kiinstlers zum Meister vom Creglinger Altar eine zu kiihne 
Vermutung sein, so werden wir doch jedenfalls, um dem 
Studiengang unseres Bildschnitzers nachzugehen, nicht Mittel- 
franken, sondern Unterfranken, nicht Niirnberg, sondern 
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Wiirzburg und Aschaffenburg aufzusuchen haben. Hiermit 
stimmt denn auch der vorher erwahnte kirchliche Zusammen- 
hang zwischen den letzteren Orten und Saalfeld iiberein, und 
so ist es auch sehr wohl móglich, dafs einer der Gesellen, 
die unter dem saalfelder Bildschnitzer-Meister die Gemalde 
auszufuhren hatten, jener war, von welchem ein Bild im 
vorigen Jahrhundert in Aschaffenburg bekannt war.

Ob schliefslich die saalfelder Werkstatt unter dem Schutz 
und der Pflege der Benedictinerabtei oder selbstandig er- 
bliihte, ist leider nicht mehr zu entscheiden. Wahrschein- 
lich ist das erstere. Wenigstens die drei ehedem in der 
Klosterkirche befindlichen und die vielen noch in den Kirchen 
gerade der Stiftsdorfer vorhandenen Altarwerke zeigen, dafs 
die Abte in der Spatzeit des 15. und in der Friihzeit des 
16. Jahrhunderts, wie sie baulustig und kunstfreundlich 
waren, so auch durch Bestellung von Altaren viel fiir diesen 
Kunstzweig thaten. Wir werden also den harten Yorwurf, 
welchen Bruckner in seiner Landeskunde von Meiningen (nach 
dem Yorgang von Schultes) der Abtei macht, dafs wahrend 
ihres langen Bestehens ihre Sache nur Schwelgerei, Miifsig- 
gang und Giiterjagd war, ais grundlos zuriickweisen kónnen. 
Ein giitiger Zufall aber mogę uns irgendwelche schriftliche 
Nachweise iiber die Thatigkeit der Saalfelder Werkstatt finden 
lassen, dereń Werke noch die Zierde so mancher Kirche und 
Zeugen der vordem mitten im thiiringischen Lande selbstandig 
erbliihenden Kunst sind.

Anhang.
Uber die spatgotischen H olz b il d w e r ke in den 

Kirchen Erfurts.
Das Altarwerk in der Barfiifserkirche entspricht noch 

den tJberlieferungen des 14. Jahrhunderts, steht aufserhalb 
unseres Betrachtungskreises und hat auch keine vorbildliche 
Bedeutung. Yiel zu grofse Kopfe, die bei Mannern eckig, 
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bei Frauen zu gering modelliert sind, fallen uns auf, iiber- 
schlanke Hande mit Fingern gleich. Stbckchen, die iiber- 
mafsige Yerhullung aller Glieder mit Gewandern, dereń 
wenige Falten mafsig gebrochen sind, ohne den edlen Flufs 
der Hochgotik zu zeigen. Die Grablegung Christi im Dom, 
aus der Spatzeit des 15. Jahrhunderts, lehnt sich ganz an 
die Niirnberger Wolgemut und Veit Stoss an. Nur die 
sorgfaltig geschnitzte Hauptfigur scheint von dem Werkstatt- 
meister gearbeitet zu sein, die ubrigen Figuren Gesellen- 
arbeit. Die etwas knochige, doch normale Bildung der 
Kórper, eine gewisse Leidenschaftlichkeit, bewufstes Streben 
nach ausdrucksyoller Wirkung bei yerschiedener Bildung der 
Augen, nach malerischem Effekt der Plastik, nach Effekt 
uberhaupt sind Hauptziige, wie denn Christus allein in kraf- 
tiger Mannlichkeit gegen die yielen Frauen und den weibisch 
gearteten Johannes gehalten, Nikodemus auch um dieser 
Wirkung willen zur Seite gedrangt ist. Das spatgotische 
Altarwerk in der Predigerkirche entspricht dem Kiinstler 
einer Schule, in welcher der niederlandische Einflufs ziem- 
lich stark war. Weitbauschige, knitterfaltige Gewander er- 
blicken wir, intime Beobachtung von kleinen Ziigen des 
Lebens, z. B. bei der Geburt Jesu, Mafshalten des Kiinst- 
lerischen, Freude an edlen Bewegungen, gute Kbrperkenntnis 
im Einzelnen bei mangelhaften Gesamtproportionen, sorgsame 
Wiedergabe von Geraten und Beiwerk. Das Altarwerk in 
der Reglerkirche, welches Stark und Andere dem Wolgemut 
zuschrieben, erinnert in mancher Hinsicht an die Arbeiten 
der unterfrankischen Werkstatt, dereń Meister nach Bodę der 
des Creglinger Altars ist. Der Reglerkirchen-Altar hat darum 
ein gewisses Interesse bei unserer Betrachtung, da yon mir 
auf die Ahnlichkeit des saalfelder Kiinstlers mit dem Creg
linger Meister hingewiesen ward. Doch sei bemerkt, dafs 
die ahnlichen Ziige zwischen dem Reglerkirchen-Altar und 
dem Creglinger Altar gerade nicht dieselben sind, wie 
zwischen diesen und den saalfelder Werken. Die Gesichter 
sind beim erfurter Altar im Allgemeinen oval, oft mit zuriick- 
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tretender Stirn und geschwungenen Augenbrauen iiber weit 
geóffneten Augen, mit diinner Nase; die Backenknochen sind 
bei Mannern knochig-hager, bei Frauen gering modelliert; 
unter dem zuweilen gedffneten Mund tritt bei jugendlichen 
Heiligen das Kinn klein aus fleischigem Unterkinn vor. 
Gesichtsausdruck und Haltung sind etwas niichtern, die Ge- 
stalten noch statuarisch gebunden, mager, mit knbchernen 
Handen. Die Gewander haben einfach guten Faltenwurf 
mit mafsigen Knickungen; charakteristisch ist eine Neigung, 
Falten straff lang zu ziehen. Bei diesem Altarwerk sind die 
Gemalde dem Figiirlichen iiberlegen.

Aus dieser kurzeń Rundschau sehen wir, dafs in den 
Altarwerken Erfurts selbst kein Anhalt dafur sich bietet, 
eine festgeschlossene Schule oder Werkstatt dort anzunehmen. 
Ubrigens aber, mag eine solehe bestanden haben oder nicht, 
die von den Spateren herangezogenen Gewahrsmanner Schorn 
und Kugler sind in der That ganz unschuldig an dieser 
Hypothese. Schorn hat in seinem Festvortrage von 1839 
gerade die Mannigfaltigkeit in Zeit und Charakter an den 
erfurter Denkmalern in Stein, Holz und Metali hervor- 
gehoben und, so gut es bei den Kenntnissen der damaligen 
Zeit ging, versucht, sie in Schulen einzuordnen. Den Altar 
der Barfufserkirche stellte er ais eine Leistung in der Weise 
der kolnischen Malerschule (diese war damals die bekannteste) 
dem „dem Style der Eyk’schen Schule gehdrigen“ Altar der 
Predigerkirche gegeniiber und versuchte, beider Unterschiede 
festzustellen; dann schilderte er die Wolgemut’sche Schule 
und ais dereń Beispiel den Reglerkirchen-Altar und schlofs 
damit, dafs auch der Stil Adam Kraft’s einen Reprasentanten 
an der Grablegung im Dom fande. So weit Schorn. Kugler 
aber sagt auf der von Stark und danach von Dóbner an- 
gefuhrten Seite 768 nur, nachdem er von Kraft, Riemen- 
schneider und Hering gesprochen : „Andere Leistungen von 
nahe yerwandter Richtung sehen wir sehon betrachtlich friiher 
in Thunngen. Doch fehlen uns hier die Namen der Bild- 
hauer. In diesem Betracht sind einige Werke in Erfurt zu 
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nennen.“ Und dann nennt er, auf Schorn’s Yortrag fufsend, 
die Skulpturen an einem Taufstein und zwei andere, aber 
ebenfalls steinerne Bildwerke.

Aus dem Yorhergehenden nun ergiebt sich, dafs, wenn 
Erfurt wahrend des Mittelalters zwar nicht „Mittelpunkt 
einer mit der nurnbergisch-frankischen Schule verbundenen 
Kunstiibung“ war (Stark), wenn es mit mehr Recht „der Mittel
punkt der Kunstentwickelung in Th.iiringen“ von Bodę ge- 
nannt werden konnte, diese Bezeichnung sich lediglich auf 
den Reichtum und Kunstsinn der Geistlichkeit und der Biirger- 
schaft, welche fremde Kunstwerke zusammenbrachten, be- 
ziehen mufs.
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III.

Friedrich von Thun, 
Kurfiirst Friedrichs des Weisen Rat und Hauptmann 

zu Weimar.

Vortrag, gehalten auf der Hauptversammhmg 

des Vereins fiir thiiringische Geschichte und Altertumskunde 

zu Jena am 23. September 1888

von

Dr. Frhrn. von Thiina.



Hochgeehrte Versanimlung!

Um die Zeit des Lutherjubilaums, im Oktober 1883, 
tauchten in meiner Erinnerung einige in fruherer Zeit mir 
bekannt gewordene, aber nicht sonderlich beachtete Bemer- 
kungen iiber einen Familienangehórigen auf, und beim Nach- 
suchen fand ich wieder den Satz: „Friedrich von Thun, 
Herrn Friedrichs Churfursten zu Sachsen vertrauter Rhat, 
und Anno 1518, auch etliche Jahre hernach, Hauptmann zu 
Weimar gewesen, ein hochweiser, kluger und rerstandiger 
Mann. — So ist er auch des Herrn Dr. Luthers Lehre 
und Person gar wohl geneigt, und sonderlich vom Chur
fursten zu Sachsen auf dem Reichstag zu Wormbs dazu 
verordnet gewesen, neben andern auff Dr. Luthern mit ach- 
tung zu haben, das derselbige nicht etwan ubereilet wurde: 
wie er denn auch mit Fleis gethan und im treulich beige- 
wohnet.“

Dafs Thun ein hoherer Beamter des „weisen“ Friedrich 
gewesen sein und in den denkwiirdigen Apriltagen des Jahres 
1521 dem Reformator der abendlandischen Kirche zur Seite 
gestanden haben solle, liefs es mir der Miihe wert erscheinen, 
dem Lebensgange dieses Mannes nachzugehen in der Hoff- 
nung, bei diesem zunachst nur fur die Familie bestimmt 
gewesenen, immer noch sehr liickenhaften Yersuche zugleich 
einen, wenn auch geringen, Beitrag zur Kenntnis des Be- 
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amtenwesens unter jenem ernestinischen Fursten zu 
liefern 1 j.

1) Der nachfolgende Text hat gegeniiber dem miindlichen Vortrag 
einige nicht sehr erhebliche Erweiterungen erfahren; auch sind Anmer- 
kungen zur Erlauterung und Vervollstandigung hinzugefiigt worden.

2) Auch Thune, Dhun, Dhune, Thun, spater Thuna. Friedrich selbst 
unterschreibt regelmafsig „friderich thun“.

3) Vergl. iiber die Familie meinen Aufsatz: Die Dreikonigskapelle in 
Saalfeld. Diese Zeitschr. Bd. 13, S. 91.

I.
Friedrich. von Thun2) gehórt einem damals reich be- 

guterten und in mehreren Zweigen bliihenden thiiringischen 
Geschlechte an, welches schon den Wettinern Beamte ge- 
geben hatte und welches unter anderm Weifsenburg und 
Obernitz an der Saale und Lauenstein an der Loquitz besafs.

Lauenstein, einst eine Orlamunde’sche Herrschaft, 
kam 1506 ais margraflich brandenburgisches Lehen an Hein
rich von Thuna, der die Herrschaft um 14000 fi. von Graf 
Hoyer von Mansfeld erwarb. Dieser Heinrich wird ais der 
Yater unseres Friedrich bezeich.net. Letzterer wird ais Be- 
sitzer der Weifsenburg aufgefiihrt, wahrend Hans v. Th. 
auf Obernitz bei Saalfeld safs. Ein anderer, ebenfalls 
Friedrich, der mit Herzog Wilhelm von Sachsen ins ge- 
lobte Land gezogen war, hatte in Saalfeld ais Amtmann der 
herzoglichen Witwe, Katharina, geb. von Brandenstein, ge- 
schaltet, und endlich war auch der geistliche Stand in der 
Familie durch Georg von Thuna, den letzten Abt des 
reichen Benediktinerklosters in Saalfeld, vertreten. Ent- 
ferntere Yerwandte besafsen Giiter in Ingersleben und 
Molsdorf bei Erfurt3).

Friedrichs Geburtsjahr wird nicht spater ais bald nach 
der Mitte des 15. Jahrhunderts anzunehmen sein, da er noch 
zu des Kurfursten Friedrichs III. von Sachsen Lebzeiten, 

bezeich.net
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Alters "wegen, Urlaub vom Hofe begehrt. Im Jahre 1509 
begegnen wir ihm ais Hauptmann zu Weimar, in welcher 
Eigenschaft er die erste offentliche Thatigkeit, die ich von 
ihm erwahnt gefunden habe, sein Eingreifen in den 
burgerlichen Wirren von Erfurt, entwickelte.

Es ist bekannt, dafs im genannten Jahre zwischen dem 
Bat und der Biirgerschaft von Erfurt in Yeranlassung des 
Yerkaufes yon Kapellendorf an Kursachsen eine heftige 
Aufregung entstand, in dereń weiterer Entwicklung die 
Biirgerschaft den Biirgermeister Heinrich Eellner gefangen, 
die Begierung in ihre Hand und mit dem Erzbischof und 
Kurfiirsten yon Mainz, welcher die Landesherrschaft iiber 
Erfurt beanspruchte, Yerhandlungen unternahm, welche auf 
die Neuordnung der Erfurter Verhaltnisse abzielten. Mainz 
schickte infolgedessen Gesandte nach Erfurt, die an Ort 
und Stelle sich von der Sachlage unterrichten sollten. Kur
sachsen, welches die Schutzherrschaft iiber Erfurt behauptete 
und sich auf eine, wenn auch schwachere, Partei in Erfurt 
stiitzen konnte, scheint diese Gelegenheit haben benutzen 
zu wollen, um weiter gehende Bechte iiber diese wichtige 
Stadt zu erlangen, wiinschte daher die Mainzer Gesandten 
yon Erfurt fern zu halten und ordnete, um dereń Einflufs 
im yoraus zu bekampfen, den Hauptmann Friedrich 
von Thun und Dietrich yon Beulwitz nach Erfurt ab. 
Inzwischen waren die Mainzer Gesandten und die sie be- 
gleitenden, auf der Biickreise nach Erfurt begriffenen Ab- 
geordneten des dortigen Begiments, Mainzer Partei, nach 
Georgenthal gelangt.

Thun, hieryon unterrichtet, zog mit 50 Beifsigen und 
200 Mann zu Fufs vor Georgenthal, zwang die Mainzer Ge
sandten , unmittelbar nach Mainz zuriickzukehren, und liefs 
die Erfurter Abgeordneten gefanglich nach Weimar abfiihren. 
Thun behauptet, diesen Gewaltstreich aus eigener Macht- 
yollkommenheit ausgefiihrt zu haben, und es findet sich 
weder ein Anzeichen, dafs er dafiir von seinem Fursten ge-

XIV. 22 
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tadelt, noch. dafs er deshalb belobt worden ware1), wenn- 
schon der Kurfiirst seinen Beamten wegen dieser That allen 
Anfeindungen gegeniiber tren yertrat.

1) C. A. EL. Burkhardt i. Archiv fiir Sachs. Geschichte, Bd. 12, 
S. 350 ff. ,,Das tolle Jahr in Erfurt und s. Folgen“; dieser auf archiya- 
lischer Forschung beruhenden ubersichtlichen Arbeit ist die nachfolgende 
kurze Schilderung des aufseren Verlaufes der Sache im wesentlichen 
entnommen.

2) Der Bericht yerdient yollstandig gedruckt zu werden und ist des
halb hier so wiedergegeben worden, abgesehen von einigen unwesentlichen 
kleinen Auslassungen, wie er sich in dem Band gleichzeitiger handschrift- 
licher Nachrichten, benannt: „Rebellion zu Erfurt 1509u, BI. 22a—23b, 
im Stadtarchiy zu Erfurt befindet.

Aus dem in dem Erfurter Stadtarchiy vorhandenen Be- 
richt, den iiber diese Yergewaltigung die Mainzer Gesandten 
ihrem Herrn, dem Erzbischof Uriel von Gemmingen, er- 
statteten, bitte ich einiges anfiihren zu diirfen, da er sowohl 
fur die bffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen Kurmainz 
einer- und Kursachsen anderseits zu Erfurt und fur die Auf- 
fassung des Yerhaltnisses, in welchem Thun zu seinem Amt 
und seinem Fiirsten stand, bezeichnend ist2).

„Hochwiirdigster Fiirst und Herr“, schreiben die Mainzer 
Gesandten am 16. Juli, „ais wir yon e. f. g. mit beyelhe ab
gefertigt gein Erffurdt zu reiten, also sint wir samstags nach 
margarethe (Juli 14) zu eyner horen nach mitten tage ins 
closter Georgenthale komen, die nacht alda behoret und 
willens des sontags froe vollent hinein gein Erffurdt zu 
reiten. Inndes hat uns der Abt desselben closters zu er- 
kennen gebeu, wie das Hertzog Fryderichs von Sachsen, 
Churfursten, pp. Hauptmann zu Weymar, gnant Fryderich 
Dhone, e. f. g. wolbekant, zu Georgenthal sein unnd alsbalde 
mit stallung und anderm sich gerustet, haben wir fur gut 
angesehen und aller freuntschafft uns getrostet. Und ais er 
gleich spaet mit etlichen reisigen ins closter komen, umb 
den dreissig pferden, darzu umb zweihundert zufusz mit irem 
harnisch unnd wheren, darob wir etzwas entsetzung gehapt,.
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uns aber doch nichts args yersehen, und ais wir der sachen 
lange yerlangen gehapt, hat gemelter heuptman uns uff eynen 
platz im closter usserhalb der freiheit durch den abt be- 
ruffen lassen, by ime gehapt etliche vom adell x) unnd an- 
dere diener und darzu das yorbemelt fuszyolck und ais wir 
zu inen uff vorbenanten platz komen, hat unser her schul- 
meister usz freuntlicher meynung dem heuptmann sein hant 
bieten wollen, hat er sein handt gezuckt und geredt, es 
habe itzt ein andere gestalt und darauff angefangen mit 
brechtlichem, stoltzem gemute ein lange rede, erzelende, wie 
das sich ein mergklich uffrure zu Erffurdt zwischen ratę und 
gemeynde erhoben und uff gestern sant Afargarethen tag noch 
hochlicher und beswerlicher erhoben hett. Und naehdem 
Erffurdt die stat im furstentumb zu Sachsen one mittel ge- 
legen, auch der Bate zu Erffurt und etlich von der gemeinde 
iren f. g. mit eyden, pflichten unnd trewen yerwandt, darzu 
in aller syner hern der Eiirsten yon Sachsen erblichem Schirm, 
Schutz und yerspruch, so er nu, ais ein heuptman zu wey- 
mar, solichs erfaren swerlich einfell yermerckt, der synen 
hern, den fiirsten, an irer freyheit und oberkeit, so sie zu 
Erffurdt hetten, abbruch und nachtheil mocht geberen, unnd 
ais er dan yernomen, das wir ais e. f. g. rethe ins landt 
solten komen gein Erffurdt zu reiten, darausz er geachtet, 
wo wir hinein kemen, das in solichir zweitrechtigkeit ein 
grosse anderung und meer, dan der stiefft mentz desorts 
hett herebracht, wurde furgenomen und gescheen, darumb so 
hett ime gepurt, syner hern der fursten oberkeit, gerech- 
tigkeit, geleidt, schutz, schirm und yerspruch keynen ab
bruch wiederfaren zu lassen. Dan es were nit leid- 
lich, das ein Ertzbischoye zu mentz Erffurdt 
nach synem willen solt regiren und yergewal- 
tigen, dan die hern yon Sachsen hetten lange 
zeit ein uffsehens uff die Stat Erffurdt gehapt,

1) Caspar von Boyneburg, Ritter, Erthnoann Goldacker und noch drei 
ungenannte.

22*
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das sie nit anders dan wie itzundt und here- 
braeht solt regieret werden. Er hett sicb auch 
ais er unser Zukunfft erfaren, by den graven und andern 
stenden der sachen rat gesucht und by denselben in ratę 
funden, uns den weg gein Erffurdt zu reiten, nit zu yer- 
gonnen oder zu gestatten, er hett auch darauff alle strassen 
bestelt, das wir hinein nit komen mochten; ime were auch 
seltzem zu achten, das wir one gleidt also in dieser sachen 
unsers willens durch syner hern Furstenthumb solten reiten. 
Wero daruff sein meynung unnd begern, das wir uns gein 
Erffurdt zu reithen nit unterstunden, dann, wo wir solichs 
theten, wurde er dasselbig weren und keins wegs gestatten. 
Er thete auch solichs usz synem eygen fur- 
nomen und nit usz geheisz oder beyelhe syner 
hern der fursten1), dan wir hetten zu achten, wo er uns 
durch das furstenthumb zu Sachfen reiten liesz, das ime solichs 
bey synen gne. und gnedigsten hern mocht yerwisz, nachrede 
und grosz ungnade geberen. Herumb were stracks sein meynung, 
wolt es auch also gehapt haben, uns widerumb erheben und 
in stiefft mentz und an kein ander ort zu reiten, solten ime 
auch das mit unsern handtpflichten zusagen unnd sicherung 
thun, in der sachen ohne bewilligung syner hern der fursten 
gein Erffurdt nit understeen zu reiten, auch niehts hin- 
nein schryben oder embieten. Das wolt er nit allein yon 
syner gnedigsten und gnedigen hern sunder yon aller 
fursten yon Sachsen wegen geredt, furgenomen und gethan 
haben.

1) Seine Herren waren abwesend von Weimar.

Daruff haben wir uns bedacht und antwort geben, das 
wir sein des hauptmans unpillichen, beschwerlichen fiirnemens 
nit klein befremden hetten, nachdem die stat Erffurdt keinem 
andern fursten oder hern dan eynem Ertzbischoye und den 
stiefft mentz angehoret, auch dieselben Burger niemants 
anders holdung oder pflicht theten, dan irem rechten natiir- 
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lichen Erbherren, das were eyn Ertzbischore zu mentz und 
syner gnaden capitel, unnd sonderlich so theten die yom ratę, 
so jares neu angesetzt wurden, schweren, einem jeden Ertz- 
bischove sin recht lielffen bohalten und darumb were seltzam 
zu horen, das uns ais e. f. g. Eeten, gein Erffurdt zu reiten 
solt yerhinderung gescheen. Es hetten auch die uffrure zu 
Erffurdt, wie sich die erhept, an e. f. g. gelangt, darumb auch 
e. f. g. ais Erbher an sie geschreben und zuvor und eher 
derselbigen bott wider antwort bracht, so weren die yon 
Erffurdt, zwene ausserm Eate und yere ausser der gemeinde, 
mit eyner credentz rom Eate und gemeinde uszgangen ab- 
gefertigt, vor e, f. g. erschienen und inhalt derselben cre
dentz ein werbung yor e. f. g. und e. g. capitel gethann 
mit erzelung und weiters nit, dann wie sie in grossem un- 
rate, schulden und beschwerungen stiinden u. begerten trost- 
lich hilff ratę und beistandt. Also hetten e. f. g. inen zu 
erkennen geben, wo sie abgefertigt und dermasz geschickt 
weren yon iren gebrechen handeln zu lassen, wolten e. f. g. 
sambt e. g. capitel solichs gnediglich horen, daruff sie wider 
geantwort, sie weren dergestalt nit abgefertigt, sunder allein 
by e. f. g. umb Eate unnd hilff anzusuchen. Also hetten 
e. f. g. fiir gut angesehen, e. g. rete mit inen gein Erffurdt 
zu schicken, daselbst die gebrechen und beschwerungen Eate 
und gemeinde belangende, furderlich zu horen, darinnen 
zimlich leidlich wege fiirzunemen (u. s. w. in domselben Sinn). 
Wir gedeehten auch, furan gein Erffurdt zu reiten, der zu- 
yersicht, uns von niemant geweret solt werden. Darzu hetten 
wir ein schrifft yon e. f. g. an hertzog fryderichen (unsern 
Kurfiirsten) uszgangen, darinnen were synen f. g. yon e. g. 
under anderm geschreben, wo uns etwas begegent in beswerunge, 
Eate unnd gemeynde betreff., sin f. g. darumb anzusuchen, wie 
dan dieselbige schriefft solichs clerlich anzeiget, unnd so die- 
selben gebrechen zu gutem bracht und hingelegt wurden, als- 
dan wolten ime e. f. g. uff den abschiedt zu Worms abgeredt 
der gebrechen zwischen e. g. eins- Eate und gemeinde ander- 
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teils darinnen zu handeln unangesucht nit lassen x). Wir haben 
auch Eryderichen Dhone der abrede zu worms, davon er 
sonderlich. wissens hett, erindert, ime auch. undersaget, wir 
eehten es gantz datur das solich sin furnemen unsers gne- 
digsten hern hertzogen fryderichen wissen, wil und meynung 
nit were. Es hat uns aber alles nit furtragen mogen, wir 
haben auch daneben begert, uns zu yergonnen, gein Gota zu 
reiten, unsern pfennig zu zceren, bisz wir diese handlung, 
von ime uns unpillich bescheen, an hertzog fryderichen und 
e. f. g. mochten langen lassen und syner f. g. antwort er- 
warten, ist uns geweigert und abgeschlagen. Wir haben 
daruff uns ferner horen lassen, zu vergonnen, in e. g. Landt- 
schafft uffs eishfelt zu reiten, hat er uns auch abgeschlagen 
und nit gestatten wollen, sunder stracks unser jeder by synem 
glauben, wirden und stande zusagen nriissen, wolten wir an- 
derst hochmuts und fiirnemens uberhoben sein, den nehesten 
wider binder sich in stiefft Mentz oder Wurtzburg zu e. f. g. 
zu reiten und anderszwo nirgen hin. Also haben wir uns 
erhoben und uff heut gein Swartzach1 2), das unsers gnedigsten 
hern Grav Herman von Hennenberg ist, geritten, furter 
willens mit hilff des almechtigen fiir und fiir furderlich zu 
e. f. g. zu reiten

1) Wahrend des Reichstags zu Worms im Mai desselben Jahres 
(1509) hatten der Kurfiirst Friedrich und der Erzbisehof sich dariiber 
verstandigt, dafs der erstere in der Irrung zwischen dem Mainzer Dom- 
kapitel und dem Rat zu Erfurt vermittele, nachdem ihm der Erzbisehof 
den Sachverhalt forderlich werde mitgeteilt haben. Aus dem Umstand, 
dafs nun, dieser Abrede zuwider, Mainz, angerufen vom Erfurter „pepel“, 
ohne Mitwirkung Sachsens in Erfurt einschreitet, ieitet Sachsen zum Teil 
die Berechtigung zu seinem Widerstand und namentlich zu Thun’s gegen- 
wartiger Handlung her.

2) Wohl Schwarza, am Fufse des Dolmar, 1 Meile nordostlich von 
Meiningen.

(folgt Schlufs ohne weiteren Wert).
Geben montags nach margarethae Anno p. nono 

E. E. G.
underthenige Rete gein Erffurdt verordent gewest
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(Nachschrift)
Heiptz botten den hatten wir vom iorgentall gein Erffurt 

geschickt, also ist er nit wider zu unns kommen. Ob er uff- 
gefangen, oder ann seim pferdt bruch hat, wissen wir nit. 
Aber doch. hat unns friderich Doen zugesagt, so er ufigehalten 
were, solt er ledig gelassen werden.

Gnedigster furst unnd her.
Alss nun dermassen mit unns gehandelt worden, sein 

die Burger zu Erffurt, so mit unns gerytten, in Creutzganng 
gemelts closters ganngen, hat der heuptman Friderich Doen 
nach inen geschickt. Also haben sie sich darob entsetzt, 
unnd unns umb Ratę angesueht, haben wir geantwort, sie 
sehen sein furnemen. Aber diweyll er nach ine geschickt 
het, verseheu wir unns, er solt nichts gegen inen furnemen. 
Daruff sein die burger zu ime gangen, hat er unter annderm 
mit ine geredt, wie sie so durstig sein dorfften, das sie unns 
ais e. f. g. Rethe on gleit durch seiner hern von Sachssen 
furstenthumb fuerten. Die burger geantwort, sie weren 
etlicher irer anligennder notturft halben by e. f. g. ais irem 
Erbherren am Rein gewest, Also hetten e. g. unns mit inen 
gein Erffurt zu reyten gefertigt, sie weren auch in e. f. g. 
futer unnd verleg byss dahin gerytten. Aber es hat sie 
nichts furtragen megen, sonnder ime geloben mussen an eines 
rechten geschworen eydts stat, von stundss uffzusitzen, gein 
Weymer in ein herberg zu reyten, nit darauss zu kommen 
on sein oder seiner hern wissen unnd willen, Welichs die 
burger unns beweglichen unnd mit fast betriibtem gemiidt ge- 
clagt. Sie haben auch begert, diyeyll es nuu vast abent unnd 
nacht were, das man sie die nacht byss uff den morgen be- 
ruwen liess. Wo es dann nit annders sein mocht, musten 
sie thun dasjhenen sie weren getrungen. Das hat ine der 
heuptman zugelassen, unnd sie doch daby rerbunden, das sie 
mit unns nit solten reden, auch nit essen oder drinckenn. 
Also sein sie hinweg gein Weinmar gerytten. Wolten wir 
e f g auch nit yerhalten, gedencken zuhaben, wie den 
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frommen burgera durch. Ratę e f g mocht hilff gescheen, das 
sie widerumb auss dem tyrannischen furnemen gelediget 
wurden. Es hat auch. der heuptman kein urphede an unns 
zuthun begert, so haben wir auch kein gethan, hierumb wolle 
zutrachten were , ime dermassen zu begegen. Dat. utsupra.

Wir haben auch den Sendbrieff von e f g ann hertzog 
Friderichen, ausgangen dem heuptman ubergeben, denselben 
seinen gnaden zu antworten, uff das sein f. g. wissen mocht 
haben, was e f g ime in dieser sachen geschrieben. Solchen 
brieff hat er von unns angenommen unnd zugesagt dieselben 
seinem hern furderlichen zu schicken, wir weren auch willen 
gewest fur unns selbst an hertzog friderichen zu schreyben, 
hat er unns abgeschlagen und nit zulassen wollen. Datum 
utsupra" 1 *).

1) Mit dem „Bericht der Rete gein Erffurdt verordnet gewest11 v.
Juli 16 zusammengeheftet u. adressiert. A. a. O. Bi. 24^ undb_ Ohne 
Unterschrift.

Diesem anscheinend kraftyollen und zielbewufsten Han- 
deln entsprach das spatere Yerhalten Sachsens nicht. Es 
folgten nur immer Yerhandlungen auf Yerhandlungen, bei 
denen insbesondere Thun’s Bestreben darauf gerichtet war, 
dem inzwischen gefangen gesetzten Biirgermeister Kellner, 
dem sachsischen Lehns- und Schutzverwandten, die Freiheit 
wieder zu yerschaffen. In diesem Sinne schreibt er, nachdem 
ihm im Anschlufs an eine seiner Yerhandlungen mit den 
Erfurtern zu Nohra, am 30. Juli, die Schonung Kellners zu- 
gesichert, bald darauf aber berichtet worden war, dafs man 
dieser Zusage untreu geworden: „Aber das sollt Ihr von 
mir Wissens haben, wo Ihr Euer gegeben Antwort in dem 
oder in andern Artikeln ohne Rath, Wissen und Zulassung 
meines gnadigsten und gnadigen Herrn yerandert oder noch 
rerandern, Kellnern, Kranichfelden (einen andern gefangen 
gesetzten sachsischen Lehnsverwandten) oder andere fiirter 
an ihren Leibern beschweret oder noch beschweren wiirdet, 
dass ich’s an allen Euern und der Euern Leib und Giitern,
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durch Rath und Hilff meiner Herm und Freunde rachen 
und erholen will"1).

1) Aus einer Kanzleiabschrift im Ernest. Gesamt-Areh., Reg. G.
Fol. 525.

Diese Drohung blieb jedoch ohne Wirkung. „Das gemein 
leichtfertig gepofel zu Erffurt11 verlangt nach Kellner’s Blut. 
Zwar nimmt Thun einen Monat spater nochmals Erfurter 
Gesandte in Weimar ais Geiseln gefangen, um die Biirger- 
schaft zu bewegen, dem Biirgermeister Kellner, der inzwischen 
sogar gefoltert worden war, die Freiheit wieder zu geben und 
Schadenersatz zu leisten, auch von Mainz zu lassen, stellt 
ihnen auch in Aussicht, dafs die sachsischen Fursten, wenn 
Erfurt sich ihnen anschliefsen wollte, die der Stadt den Unter- 
gang drohende Schuldenlast erleichtern wurden, kann es aber 
nicht hindern, dafs der Einflufs des durch eigene standige 
Beamte i n Erfurt vertretenen Erzbischofs von Mainz so 
steigt, dafs am 22. Oktober die inzwischen verstarkten 
Mainzer Ratę die Einmischung der sachsischen Abgeordneten 
in die Yerhandlung der Mainzer mit der Biirgerschaft auf 
dem Rathaus rerweigern und die Stadt in Verteidigungszustand 
setzen lassen, worauf die sachsische Partei die Stadt verlafst. 
Anfang Januar 1510 wird Thun nach Leipzig geschickt, um 
an den Yerhandlungen der Mainzer Gesandten mit Herzog 
Georg von Sachsen fiir Kursachsen sich zu beteiligen. Bald 
darauf bemachtigt sich der Pdbel der Stadtherrschaft, setzt 
den Rat ab und henkt, wie stets in solchen Fallen nach einem 
Opfer verlangend, den unglucklichen Biirgermeister Kellner, 
welchen Thun, aller Bemuhungen ungeachtet, nicht hatte 
retten konnen, nachdem jener das ihm durch Marter ab- 
geprefste Gestandnis der bei der Yeraufserung von Ka- 
pellendorf begangenen Yeruntreuung widerrufen hatte, am 
28. Jani auf.

Da, wie man nach dem ganzen Yerlauf annehmen mufs, 
Kursachsen aus eigener Kraft nichts zum Schutz seiner Partei 
thun konnte, yersuehte es, den Kaiser zur Achterklarung 
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gegen Erfurt zu bestimmen. Die zur Yerantwortung ge- 
zogenen Erfurter rerteidigen sich aber so gesehickt, dafs der 
Kaiser der Stadt nichts anthut. Dariiber yerstreicht das 
ganze Jahr 1510. Thun, welcher den Kurfiirsten schon 1509 
auf den Reichstag nach Worms und 1510 nach Augsburg 
begleitet hatte, ist unermudlich, seinen Herrn zu scharferen 
Mafsregeln gegen Erfurt-Mainz zu bestimmen, und hat endlich 
am 14. Marz 1511 die grofse Genugthuung, dem Kaiser Mas, 
welcher seinen Sitz nach Kolmar yerlegt hatte, daselbst per
sonlich Yortrag uber die Sache zu erstatten, worauf unterm 
7. April ein scharfes kaiserliches Mandat an die Erfurter 
und am 4. Juli endlich der Aehtbrief gegen Erfurt erfolgt.

Yon einer Wirkung desselben ist jedoch nicht viel wahr- 
zunehmen, wohl aber mufs Thun wieder yerhandeln, und 
zwar am 10. Oktober 1511 in Gaberndorf bei Weimar, 
wo er von den Erfurtern Rechenschaft fordert wegen dereń 
respektwidrigen Briefes an den Kurfiirsten, am 4. Noyember 
in Wallendorf, ferner am 21. Dezember mit dem Herzog 
Georg und im Januar 1512 mit den Raten dieses Herzogs 
in Leipzig, wo der Kri eg gegen Erfurt beschlossen wurde, 
aber nur auf dem Papier und mit Worten.

Inzwisehen hatten yor den Thoren der Stadt erbitterte 
Kampfe zwischen der sachsichen und der mainzischen Partei 
und den beiderseitigen Anhangern stattgefunden. Die Sach- 
sischen yerlegten den Erfurtern die Strafsen, fingen Kriegs- 
zufuhr weg, „klopften und pochten" die Dorfer, die Erfurter 
belegten das Yermogen der meist wohlhabenden ausgewichenen 
Burger sachsischer Partei mit Besehlag, machten Streif- und 
Raubziige in das sachsische Gebiet, fingen, marterten, henkten 
und enthaupteten. Thun sitzt zeitweilig Tag und Nacht im 
Sattel, um den Landfrieden zu bewahren. So schreibt er 
einmal: „Gnedigster Kurfurst und Herre. Ew. Kurfiirstl. 
Gnaden biete ich in aller Unterthanigkeit zu wissen, dass 
ich die Reuter zu Gota die yergangene Nacht bei mich 
gen Bachstedt zu kommen in’s Yorwerk beschieden habe, 
darauf sie gekommen sein. Dnd das ist die Ursach, dass ich 
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mich rermuthet, die Fremden, so in Erfurt sein, wiirden auf 
den Markt zu Buttstadt ’raus gestreift haben. Darum wir 
alle uns an den Ettersberg zu halten begaben und da vom 
Morgen an bis nach Mittage hielten. Aber wir sahen kein 
reissig Mensch aus Erfurt nit kommen. Also sind die Reuter 
ron Gotha mit gen Weymar geritten, auf morgen sich wieder 
nach Gotha zu wenden in Hoffnung, es sei Ew. k. f. G. nit 
misselich. Denn E. k. f. g. in aller Unterthanigkeit zu 
dienen, bin ich mit rechten Treuen willig

Dat. Sonnabend nach Mauritii anno X° (1510 September 28) 
E. k. f. g. unterthaniger FridrichThun, Hauptmann zu Weimar*'1).

1) Nach dem eigenhandig geschriebenen Brief Thun’s im Ernest. Ges.- 
Arch. Reg. G. Fol. 530.

2) Kirchheim, Erfurtisches Dorf. Die unglucklicheu Bauern mufsten 
hier wie allenthalben die Schuld ihrer Herrschaft bufsen. „Delirant reges, 
plectuntur Achivi.“

Gegen Thun richtet sich daher auch der ganz besondere 
Hafs der mainzischen Erfurter. Der dortige neue Rat reicht 
Beschwerde auf Beschwerde gegen den Hauptmann beim Kur- 
fiirsten und beim Erzbischof ein. In einer derselben an 
letzteren heifst es: „Ew. fiirstl. Gnaden und Wiirden wollen 
wir auch nit bergen, das Eriderich Dhune Hauptmann 
zu weymar zu dem, dass er hievor die unsern gefangen unnd 
noch in yerstrickung endheltet, gestem donnerstags mit einer 
mennige reuther im velde umblang Kirchen 2) gewest, die un- 
fern von Kirchen uberrant, der nidergehauwen, geschlagen, ge- 
schossen unnd einstheils benahe in den todt verwundt, der- 
selbig auch ein mercklich zal personen gefangen, aber, sich 
auf sein ermanen wider zu stellen, losz geben (hat). Es hat 
auch derselbe Dhune unnsern gefangen dienern ein rer- 
meinte protestation uberantwurtet, darinnen yerleibt, dass die 
gefangen nit unser gnedigstenn unnd gnedigen herren von 
Sachssen etc. sond seine gefangen weren, wie dan ew. f. g. 
u. w. ausz eingelegter copeien solcher protestation auch ver- 
nemmen werden. Wan dan, g. u. g. herren, bemelter Dhune 
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ann unsz armen leuthen bis uff heutigen tage yill freyels 
unnd muthwillens geubet hat unnd noch, wie er sich auch 
hieyor in yillen seinen schrifften hat horen und yernemmen 
lassen, wen man ihme yolgte unnd sonderlichen, so man 
Heinrichen Kellner gegen Gamstedt1) furet, wollt er das 
beste unnd nutzest der stadt bei unsern gned. u. g. herren 
yon Sachssen fiirwenden, der zuyersicht, wir solltn gnade er- 
langen und alle unnsere sachenn wiirden gutte. Dem wir ais 
einfeltige leuthe geglaubet, aber nie kheinen glauben bei ihme 
gefunden, sonder unns allezeit mit listigkheit je mehre und 
mehre umbgefurth. So wissen wir auch, dass unnsere ab- 
getrettene, auszflichtige Burgere zu solcher bescheedigung an- 
reitzung unnd zuschube thun. Derowegen ew. f. g. zurmessen, 
ob uns leidentlich, die uffzunehmen und zukhommen zu 
lassen. Derhalben ist an ew. f. g. u. w., ais u. g. u. g. 
herren, (zu deme wir pillich zuflucht suchen) unser under- 
thenig yleissig und dienstlich bitte, ew. f. g. u. w. geruhen, 
uns so gnedig sein, und dem fiscal gnediglich bevelhen, dass 
er wider die obbemelten Wagener und Gimpstein 2) mitsampt 
iren helfern, yolgern und enthaltern procedirt zu acht und 
peenen des koniglichen Landtfridts bracht werden mugen, 
desgleichen dass Dhune an das cammergericht geladen und 
zu ihme ais einem fridtbrecher des koniglichen Landfridens 
zum scherfsten gehandelt wurde, oder aber was ew. f. g. 
u. w. beste uns armen leuthen zu nutze herinnen fiirzu- 
wenden sei, erkennen werden"3).

1) Das erste sachsische Dorf in der Richtung nach Gotha. Die Be- 
schwerde ist eine Woche vor Kellner’s Ermordung abgefafst, auf dessen 
Rettung Thun immer noch bedacht war.

2) Zwei Stadtfeinde.
3) Die sachsische Darstellung dieses Vorganges und ahnlicher ist 

natiirlich eine abweichende, wenn auch die Thatsachen selbst im wesent- 
lichen bestehen bleiben.

Erfafst uns einerseits Mitgefiihl, wenn wir yon dem, 
aus den jahrelangen Wirren und Eehden heryorgehenden 
Elend, dem Yerderben der Giiter der yertriebenen sachsischen 
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Anhanger, der Yerwiistung der Felder, der Yerarmung der 
Familien lesen, so erfiillt uns die Recht- und Schutzlosigkeit 
im damaligen Deutschland mit Grauen, der Wankelmut des 
Reichsoberhauptes, welch.es je nach den einseitigen Darstel- 
lungen der Parteien seine Entscheidungen ausgehen liefs, 
aber keine derselben durehfiihrte, mit Widerwillen, die 
Schwache des Kurfiirsten Friedrich aber mit entschiedenem 
Mifsbehagen. Die Eichsfelder Amtleute des Erzbischofs geben 
ihren Erfurter Kollegen einmal guten Trost, „sich vor den 
Sachsen nit also hoch zu entsetzen. Denn der Eine (Herzog 
Georg) sei arm, zum Krieg ungesehickt und miisse das Fries- 
land zu erhalten, tiiglich in grofsen Sorgen stehen1). Die 
andern (Kurfiirst Friedrich und Herzog Johann) seyen enge, 
des Krieges ungewóhnt und (es sei) nye bey irer Regierung 
gehdret, dafs sie mit einiger gewaltichts was ussgefuret, 
denn das sie mit stolzen briefen und worten gethan haben.“ 
„Friedrich war die friedfertigste Natur, welche dies kriege- 
rische, fehdelustige Zeitalter hervorgebracht hat: nie griff 
er zu den Waffen: — man hat ihm unter anderrn einst ge- 
raten, Erfurt anzugreifen, das er mit einem Yerlust von fiinf 
Mann erobern konne; er antwortete: schon Einer ware zu 
viel“ (Rankę). Aber den treuen Kellner liefs dieser milde 
Fiirst schutzlos henken; grdfsere Strenge ware auch hier 
grofsere Milde gewesen.

1) Er hatte bekanntlieh vom Kaiser Maximilian das Danaergesehenk 
der Erbstatthaltersehaft von Friesland erhalten.

In die Yerhandlungen Friedrichs mit dem Kaiser Mas 
mischt sich die grofse Politik, verweigert ersterer doch 
letzterem im Jahre 1512 die Hiilfe zu einem der italienischen 
Feldziige des sich mehr um die auswartige Politik kiimmern- 
den, ais der innern Aufldsung des Reiches wehrenden Kaisers, 
ais dieser die Achtvollstreckung gegen Erfurt immer wieder 
aufschiebt. In den Beziehungen aber zwischen Georg von 
Sachsen und unserem Kurfiirsten scheint schon jetzt das 
Mifstrauen zu walten, welches spater wahrend der Glaubens- 

welch.es
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wirren so bedeutungsyoll werden sollte. Dafs Georg be- 
sondere Absichten hinsichtlich Erfurts hatte, die denen seines 
Vetters Friedrich nichts weniger ais fbrderlich waren, er- 
geben wohl mit Sicherheit seine Yerbindungen mit dem Er- 
furter Yolksfiihrer Dr. Bobezan, der dann spater, 1514, der 
Yerraterei angeklagt und geyierteilt wurde. Wie die ganze 
Angelegenheit 1516, wenn auch nicht zur Ehre, doch zur 
leidlichen Befriedigung Kursachsens sich wendete, bis spater 
Erfurt ganz in die mainzische Abhangigkeit geriet, gehórt 
nicht mehr hierher, da die Mitwirkung Thun’s seit den Leip- 
ziger Yerhandlungen im Jahre 1512 nicht weiter erwahnt 
wird. In den Jahren bis 1512 aber hat der Kurfiirst sich 
yorzugsweise seines Hauptmanns in Weimar einerseits sowohl 
ais Unterhandlers bei den Erfurtern und bei seinem Yetter 
Georg, wie ais Beyollmachtigten beim Kaiser, andererseits 
aber auch ais Truppenfiihrers, insoweit hieryon bei dem fried- 
liebenden Fursten die Rede sein kann, bedient.

Diese amtliche, diplomatisch-militarische Aufgabe hat 
aber, wie wir sahen, unsern Ritter nicht abgehalten, daneben 
seine personliche Fehde gegen die feindliche mainzische Partei 
in Erfurt und, ais diese sich des Stadtregiments bemachtigt 
hatte, gegen die Stadt iiberhaupt und dereń Angehorige aus- 
zufechten. Zahlreiche Beschwerden, welche der Erzbischof 
bei dem Kurfursten yon Sachsen, Thun’s Dienst- und Lehns- 
herrn, namentlich wegen der Zuriickweisung der Mainzer 
Gesandten bei Georgenthal, gegen ihn erhob, hatten keinen 
Erfolg. Der Dienstherr schiitzte seinen Hauptmann, und 
der Lehnsherr beachtete nicht, wessen der Ritter an- 
geschuldigt wurde. „Friderich Thun“, antworten einmal die 
siichsichen Fursten, „werde sich ais ein frommer Edelmann 
seiner Handlung wohl zu yerantworten wissen.“

II.

Es yersteht sich yon selbst, dafs Friedrich yon Thun 
auch wahrend dieser bewegten Erfurter Zeit die ubrigen ihm, 
ais kurfurstlichem Rat, obliegenden Geschafte nicht yernach- 
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lassigte. Dass er seinen Herrn regelmafsig zu den Reichs- 
tagen begleitete, haben wir gesehen, aber auch seine Mit- 
wirkung bei einer grofsen Zahl von Mafsregeln der innern 
Landesyerwaltung und Regierung ist nachzuweisen. 
Noch wahrend der Erfurter Wirren, im Friihjahr des Jahres 
1514, ist er aber wieder in Kassel, um im Auftrage seines 
Kurfiirsten an den Yerhandlungen iiber die hessische Yor- 
mundschaft teilzunehmen x). In den Jahren 1516 und 17 
finde ich ihn ais Testamentszeugen im Dienste seiner Fursten 
erwahnt1 2). Das Testament des Herzogs Johann aus 
Weimar von 1516 Dezember 11 darf deshalb ais merkwiirdig 
bezeichnet werden, weil darin dieser, wenige Jahre danach 
den Reformationsideen so entschieden zugeneigte Fiirst nicht 
weniger ais 41 Heilige namentlich anruft. Das Testament 
Friedrichs aus Torgau von 1517 Oktober 4 bestimmt 
unter anderm, dafs der Kurfiirst in der ihm besonders werten 
Stiftskirche zu Wittenberg beigesetzt werde, an dereń Thiire 
27 Tage spater Luther seine Disputationssatze gegen den 
Ablafshandel anheftete.

1) v. Rommel, Philipp der Grofsmiitige, Giefsen 1830, Band 1, 
S. 39 ff.

2) Miiller’s Sachs. Annalen, Leipzig 1701, S. 70, 71. „Friedrich 
Thun, Hauptmann zu Weimar11.

3) Daselbst, S. 73.

Ebenfalls zu den Angelegenheiten des Herzogl. Hauses 
gehorte die Erneuerung der Erbverbriiderung mit Hes- 
sen, welche im Friihjahr 1520 zu Nordhausen yerabredet 
wurde, wohin Friedrich yon Thun den jiingeren seiner Her- 
ren, den Herzog Johann, welcher mit seinem Sohn Johann 
Friedrich und anderen beteiligten Fursten anwesend war, be
gleitete 3).

In den Zwischenjahren 1518 und 19 folgt Thun sei
nem Fursten zur Beratung yon Reichsangelegenheiten nach 
Augsburg und Frankfurt a. M. Auf dem Reichstag zu 
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Augsburg 1518, erzahlt Spalatin1), habe Friedrich der 
Weise zwei hervorragende Yerdienste sich erworben, „erstlieh, 
dafs der Babst Leo der Zehent seinem Furhaben nach Deutsch- 
land mit dem falschen gotteslasterlichen, rbmischen Ablafs, 
im Schein (angeblich) wider den Tiirken zu gebrauchen, nicht 
konnte abermals aussaugen. Zum Andern, dafs bei Leben 
und Regierung des Herrn Rbmischen Kaiser Maximilian’s kein 
anderer zum rbmischen Konig, wie denn fiir war, gewahlt 
wurde. Denn da pickten seine grofsen Freunde an ihm und 
sonderlich Bischof Lorenz von Wiirzburg, ein frummer ehr- 
licher Mann, auch seine fiirnehmste, geheimste und nachste 
Rathe und Diener dazumal, namlich Graf Philipps von Solms, 
Herr Friedrich yon Thun Ritter, Herr Degenhardt Pfef- 
finger“ u. s. w. Es war dies der Reichstag, auf welchem der 
Kaiser, welcher sich inzwischen wegen der noch nicht erfolg- 
ten Krbnung dem Papste eng angeschlossen hatte, wiederum 
einer entschiedenen Opposition begegnete, die sich in einer 
Fiille yon Klagen und Beschwerden der Stande gegen die 
rbmischen Aussaugungen Deutschlands Luft machte. ITnge- 
achtet jenes durch den Kurfiirsten geleisteten Widerstandes 
lafst der Kaiser, der hbflichste Mann, den der Kurfurst sich 
denken kann, bald darauf dem Fiirsten durch den kurfiirst- 
lichen Rat Pfeffinger, der sich bei dem in Weis krank lie- 
genden Kaiser yerabschiedete, sagen: „Du sollst Deinem Herrn 
dem Churfiirsten zu Sachsen, meinem lieben Oheim, von mir 
Alles Gutes und Gnade sagen, denn er hat gehandelt ais ein 
frommer Churfiirst und dafs er ja auf dem Reichstage zu 
Frankfurt am Mayn nicht aussen bleibe, sondern komme, 
denn ich will auch hinkommen“ 2) u. s. w. Der Kaiser kam

1) G. Spalatin, Friedrich des Weisen Leben und Zeitgeschichte, 
herausgegeben yon Neudecker und Preller, Jena 1851, S. 50. Reichs- 
tagsabschied yon 1518, § 2 in der Frankfurter Sammlung y. 1747, S.169. 
Mit „friderich Thun, hoffmeister“ war auch „Hans von Doltzgk, ritter”, 
in Augsburg. Gesamt-Arch. Reg. E. Fol. 32 b, Nr. 64.

2) yon Seckendorf, Historia Lutheran. Lips. 1692. Lib. I § 33 
add. Ih.
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zwar nicht nach Frankfurt, sondern starb bald nach dem 
Augsburger Reiehstag, namlich am 12. Januar 1519, ein hal- 
bes Jahr darauf wurde aber sein lebhafter Wunsch erfiillt, 
namlich sein Enkel Karl von Spanien in Frankfurt von den 
Kurfiirsten zum Deutschen Kaiser gewahlt, wahrend gleich- 
zeitig zu Leipzig das folgenreiche Religionsgesprach stattfand.

Mit seinem Kurfiirsten war damals auch Thun in Frank
furt und ist denn auch in dem Decretum electionis an 
dessen Schlufs unter den Zeugen mit aufgefiihrt: „Heinrich 
Reufs von Plauen, Herr zu Graiz“, dann „Florenz von 
Veimungen Doctor, Pfalzgrafischer Canzler, und Fridrich 
Dhune, Hauptmann zu Weimar, ais Zeugen herzu erfordert 
und sonderlich gebeten“ 1).

1) Spalatin a. a. O. S. 101. Auch in dem „protocollum11 und der 
..publicatio electionis*1: „et Fridericus Thune, capitaneus Wimariensis11 bei 
Goldast, Polit. Reichshandel, Frankf. 1614, S. 41, 42.

2) Spalatin a. a. O. S. 95.
XIV. 23

Es ist bekannt, wie vor dieser Wahl um die Stimmen 
der Kurfiirsten gehandelt wurde, wie Frankreich, vom Papst 
unterstiitzt, um die Gunst der Kurfiirsten sich bemiihte, wie 
Kurfiirst Friedrich selbst Aussicht hatte, zum Kaiser gewahlt 
zu werden, aber, vorsichtig und ehrgeizlos, die Kandidatur 
ablehnte, ebenso aber auch jegliche Yergiitung fiir sich, man 
erzahlt von 30000 GL, und fiir seine Diener (10 000 GL) 
nach der Wahl zuriickwies; „wer etwas davon annehme, 
solle sich morgen nicht mehr an seinen Hofe sehen lassen". 
In dem Dankschreiben, welches Karl V. an den Kurfiirsten, 
dessen Stimme die Entscheidung gegeben hatte, richtete, ver- 
spricht er dem Fursten „solche seine ehrlichen und besten 
Wohlthaten gegen ihn mit aller Dankbarkeit zu vergleichen 
und zu erkennen, auch sich gegen den Churfiirsten und seine 
Unterthanen mit sonderlichen Gnaden also zu erzeigen, dafs 
sein Lieb mit dem Werk und That merken und spiiren solle, 
dafs sie ihre Gunst und Stimme einem sehr dankbaren und 
frommen Fiirsten mitgetheilt habe“ 2). Yorher hatten freilich
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die spanischen Geschaftstrager, um Kurmainz fiir Karl V., 
den Vater des „bekannten Handelsmanns im Siiden“, zu er- 
handeln, dem damaligen Erzbischof, Albrecht von Branden
burg, den kaiserlichen Schutz in seiner immer noch schwe- 
benden Streitsache mit Kursachsen wegen Erfurt zugesichert1). 
Jetzt bot zum Beweis seiner Dankbarkeit Karl seine kaiser
liche Schwester dem Kurfiirsten zur Gemahlin fiir dessen 
Neffen, den Herzog Johann Friedrich, an. Auch bei den 
gewifs geheim betriebenen Verhandlungen iiber diese Ehe- 
moglichkeit war Thun beteiligt gewesen, wie aus einem Brief 
heryorgeht, in welchem ein hoher kaiserlicher Beamter, Gerard 
de Pleme2), dem Herzog Johann yon Sachsen fiir dessen 
gnadiges Schreiben dankt, inhaltlich dessen der Kurfiirst 
Friedrich, auch der Hauptmann zu Weimar, Friderich Thun, 
den treuen Fleifs angezeigt habe, den er, Pleme, in Sachen 
der Heirat fiirgewendet (Mecheln 1519 August 12) 3). Die 
Ehe kam jedoch nicht zustande, sie hatte auch schwerlich 
die Folgen der Niederlage yon Miihlberg abgewendet, zu 
denen bekanntlich gehorte, dafs der dankbare Kaiser Kur- 
wiirde und Kurlande demselben Neffen des Kurfiirsten ent- 
zog. Der weise Friedrich, gefragt, was er doch von dem 
rbmischen Kaiser Karl V. halte, antwortete: „Gott hat uns 
diesen Kaiser gegeben zu Gnaden und Ungnaden", was Luther 
eine gute, weise und hófliche Antwort nannte 4).

1) v. Rankę, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation, 
Bd. 1, S. 254.

2) Gerard de Pleme, seigneur de la Roche. Łanz, Korrespondenz 
Karls V. Leipzig 1844. Bd. I, S. 139.

3) Original, Ernest. Ges.-Arch. Reg. D. pag. 33, Nr. 58.
4) Tischreden, herausgegeb. von Forstemann und Bindseil. IV. Berlin 

1848. S. 215.

III.
Am 28. Januar 1521 erbffnete der jungę Kaiser seinen 

ersten Beichstag in Worms. Mit Worms war damals wieder 
einmal „eine deutsche Stadt der Mittelpunkt der Welt ge-
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worden, auf den die Konige von Frankreich, England, Por
tugal, Ungarn, Polen und der Papst mit gleicher Spannung 
blickten, wie die Angehorigen des Reichs selbst"1). Am 
16. April traf Luther daselbst ein, er, der vom Papst Ge- 
bannte, mit den Titeln „Ehrsamer, Lieber, Andachtiger" vom 
Kaiser yorgeladen durch Vermittelung seines Landesherrn, 
der ihm auch ein „schriftlieh geleit an unsern bruder und 
unsre amptleute und andere unsere unterthanen“ hatte zu- 
kommen lassen. Der Kurfiirst befand sich bereits in Worms. 
LuthePs Eintreffen daselbst, den Romlingen sehr unerwiinscht, 
yeranlafst den papstlichen Legaten am kaiserlichen Hof, Ale- 
ander, zu dem Ausruf: „Gia, el Duea Saxone triumphat, reg- 
nat, imperat et fa come lui vole contra Dio et contra ra- 
son“2). Einige Monate yorher hatte Aleander unsern Kur- 
fiirsten noch fiir einen „buon principe" gehalten, der aber 
yerfiihrt sei yon seinen Raten, welche alle Schiller Luther’s 
seien 3).

1) Baumgarten, Geschichte Karls V. Bd. 1, S. 398.
2) Th. Brieger , Aleander und Luther 1521. Die vervollstandigten 

Aleander-Depeschen u. s. w. Gotha 1884. Bericht Aleander’s vom 16. April, 
S. 143.

3) Daselbst, Bericht von 1520, Mitte Dezember, S. 26.
4) Fbrstemann, Neues Urkundenbuch. Hamburg 1842. S. 68. 

v. Seckendorf a. a. O. § 93 add. „attamen plus quam duo hominum millia 
eum sectabantur usque ad hospitium ejus, quod commune habet cum con- 
siliariis Saxonicis, Friderico Thunavio, Filippo Feilitschio, Equitibus 

23*

„Also ist er“ (Luther), schreibt Veit Warbeck am Tage 
des Einzugs Luther’s in Worms an den in Koburg begierig 
auf Nachricht wartenden Herzog Johann, „umb 10 Uhr hie 
einkommen, ais man geessen hat, nichs des weniger haben 
ihn umbgeben mehr denn 2000 Mensehen bisz zu seiner 
herberg, darin dan Er Fridrich Thun, Er Philips yon 
Feilschtz und Utz von Bappenheim yerordnet zu liegen (nam- 
lich in einem Hause des Johanniterordens), nicht weit von 
der Herberg zum Swan, da Herzog Ludwig yon Bayern ge- 
legen“ 4 ).
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Thun begleitete auch Luthern in die entscheidende Reichs- 
tagssitzung am Dounerstag, den 18. April und sprach ihm, 
nachdem dieser die lange Rede iiber die drei Arten seiner 
Biicher gehalten und diese Rede zu wiederholen aufgefordert 
werden war, Mut zu. Luther berichtet selbst: „Derweilen 
ich also redet, begehrten sie von mir, ich solt es noch ein- 
mal wiederholen mit lateinischen Worten, aber ich schwitzte 
sehr und war mir des Getiimmels halben sehr heifs und dafs 
ich gar unter den Fiirsten stund, doch sagte Herr Friedrich 
yon Thun zu mir, „kbnnt Ihr es nicht, so ist’s gnug, Herr 
Doctor1'. Aber ich wiederholet alle meine Worte lateinisch, 
das gefiel Herzog Friedrich, dem Churfiirsten, iiberaus wohl"1).

1) Spangenberg, Adelspiegel, Schmalkalden 1594, Kap. 15, BI. 51 b. 
„Er Fridrich von Thiin ist des Herrn Doctor Luthers Lehre und Person gar 
wol geneigt und sonderlich vom Churfursten zu Sachsen auf dem Reichstag 
zu Wormbs darzu verordnet gewesen, neben andern auff Dr. Luthern mit 
achtung zu haben, das derselbige nicht etwan ubereilet wiirde; wie er dann 
auch mit fleis gethan und im treulich beygewohnet“. — Uber das oben 
geschilderte Yerhalten Thun’s in dem einzelnen Fali und insbesondere die 
Reihenfolge der Luther’schen Reden, lateinisch-deutsch, oder deutsch- 
lateinisch, vergl. Luther’s Werke, Deutsch, Altenburg 1661, Bd. 1, 
S. 734 , Erlanger Ausgabe, Bd. 64, S. 370. Spangenberg, Adelspiegel, 
Kap. 15, BI. 52 nimmt an, Luther babę zuerst deutsch gesprochen. 
Ubereinstimmend v. Seckendorf a. a. O. § 95 Fol. 154, „ut Fridericus 
Thunavius, Eques Thuringus, ex primoribus aulae Electoralis eum (Luthe- 
rum) monuerit, satis locutum esse“ u. s. w. und Frick a. a. O. S. 352. 
Auch Selneccer, Vita Lutheri, Jena 1590, BI. 22b meint, Luther habe zu
erst deutsch, dann lateinisch gesprochen, wahrend Spalatin nach Fórstemann, 
Neues Urkundenb. S. 69 , die umgekehrte Reihenfolge behauptet.

Fiir den spanischen Konig, der zugleich deutscher Kaiser 
war, stand, nachdem Luther wiederholt erklart und sich zum 
Beweis bereit gezeigt hatte, dafs auch Konzilien geirrt hatten, 
fest, dafs dieser Ketzer mit der Reichsacht zu belegen sei, 
hatte er doch zu Aachen, bei seiner Krbnung beschworen,

auratis, et Ulrico Pappenheimio, marescallo imperii, non procul a di- 
versio, quod cygni insigne habet, quo Ludovicus Elector Palatinus ute- 
batur“. In der Frick’schen Ubersetzung, Ulm 1714, wird Thun nach 
,,Thunavius“ mit „Thunau“ bezeichnet.
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,,dem romischen Papst und der romischen Kirche die schul- 
dige Unterwiirfigkeit und Treue beweisen zu wollen“1). 
Grbfsere Gegensatze ais dieser Kaiser, dem „die heilige In- 
quisition die hauptsachlichste Stiitze unseres heiligen katho- 
lischen Glaubens" war, und Luther, der die Yblker zur Frei- 
heit von Rom und von der Inquisition aufrief, lassen sich 
wohl nicht denken. — Die Kurfursten und Stande, denen 
der Kaiser seine Meinung erdffnen liefs zdgerten aber, so 
rasch yorzugehen und yersuchten zunachst noch einmal, und 
zwar, wie Aleander berichtet, auf Antrieb des Sachsen, „dessen 
Ansehen und Yerschlagenheit so grofs war“, aber mit Zu- 
stimmung des Kaisers, auf Luther im Sinne einer Yerein- 
barung einzuwirken. Sie wufsten recht wohl, was ja in seiner 
Tiefe dem fremden Kaiser unbekannt war und blieb, welch’ 
machtige Strómung im deutschen Volke gegen die rómische 
Herrschaft wieder einmal yorhanden war, der Luther nur, 
zur giinstigen Stunde und unter Einsetzung seiner Person, 
den unvergleichlich tiefen Ausdruck yerliehen hatte. Auch 
mochten den Kaiser die „100 grayamina der deutschen Nation 
gegen den romischen Hof“, welche die Stande aufgestellt 
hatten, bedenklich machen, das Mandat gegen Luther ohne 
weiteres zu erlassen.

1) Baumgarten a. a. O. S. 317, 339.
2) zu Eisleben, a. a. O. Altenb. Ausg. S. 735, Erlanger Ausg. Bd. 64, 

S. 371.

Luther blieb daher mehrere Tage ohne Bescheid, erst 
am Montag, dem 22. April, wurde ihm angekiindigt, dafs der 
Erzbischof yon Trier am Mittwoch darauf mit ihm sprechen 
wolle. An diesem Tage, dem 24. April, fand nun auch 
diese Verhandlung mit Luther in der Herberge des Erz- 
bischofs statt, dereń Ergebnis war, dafs Luther sich bereit 
erklarte, „seine Bucher und Schriften Kaiserlicher Majestat 
und dem Reiche dariiber zu urtheilen unter der Bedingung zu 
unterwerfen, dafs die Priifung auf Grund yon Gottes Wort 
und der heiligen Schrift geschehe". Hierzu erzahlt Luther2):
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„nun waren allda etliche, die wollten mich lehren, wie ich 
antworten solt, aber Friedrich Thun sagte: es ist nicht von 
Nothen, er wird wohl reden.“ Am nachsten Tage, Donnerstag 
25. April, wurden die Yersuche, Luther zu einer mildern 
Erklarung zu bringen, fortgesetzt, jedoch vergeblich. Luther 
blieb bei seiner Bedingung. Die Abgeordneten des Erz- 
bischofs von Trier, der diese Yerhandlungen mit kaiserlicher 
Genehmigung fiihrte, waren der badische Kanzler Dr. Yehus 
und Dr. Peutinger. Kurfiirst Friedrich, von dem wir an- 
nehmen miissen, dafs er alle diese Dinge aufs sorgfaltigste 
verfolgte, liefs seinen Wittenberger Professor nicht im Stich, 
sondern hatte ihm seine zwei Ratę Philipp von Feilitzsch 
und Friedrich von Thun zu dieser Yerhandlung beigegeben. 
Ais im Yerlauf derselben Luther zu der Erklarung sich hin- 
reifsen liefs, ehe er seine Sache dem Kaiser heimstellen 
wolle, ehe wolle er das Geleit aufsagen, aufserte Thun: 
„Das ist je genug und hoch erbothen, ward auff die zween 
(Yehus und Peutinger) schallich und wolt nicht mehr zu- 
horen“ ł).

Noch an demselben Tage wurde Luther die kaiserliche 
Dngnade angekiindigt, das freie Geleit aber noch auf 21 Tage 
zugesichert und die Riickkehr nach Wittenberg anbefohlen, 
die Luther auch am Freitag den 26. April friih antrat. Unterm 
8. Mai darauf erliefs der Kaiser das Edikt, durch welches 
Luther in die Reichsacht erklart wurde. An demselben 
Tage schlofs er auch mit dem Papst Leo X. das Biindnis 
gegen Frankreich ab. Er unterzeichnete jenes gegen Luther, 
dessen Freunde und Beschutzer gerichtete Edikt aber erst am 
26. Mai, naehdem Kursachsen und Kurpfalz bereits abgereist 
waren. Der papstliche Legat hatte im Auftrag des Kaisers 
das Edikt entworfen und endlich am 26. Mai, zu seiner 
grofsten Befriedigung, die kaiserliche Unterschrift erlangt. 
Rom hatte gesiegt. Dafs die auswartige romische Macht, 
damals durch ihren Legaten, einen oft mafsgebenden Einflufs

1) Spangenberg, a. a. O.
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auf den deutschen Reichstagen ausiibte, war ja auch damals 
eine feststehende Einrichtung.

Luther’s Leben war also in aufserster Gefahr, und wer 
yermag zu sagen, welche schweren Hemmnisse dem Werke 
der Kirchenreformation und der Befreiung Deutschlands von 
romischer Herrschaft bereitet worden waren, wenn jetzt schon 
dieser machtige Charakter dem deutschen Yolke entrissen 
worden ware! Es ist ein uuvergangliches Yerdienst unseres 
weisen ernestinischen Fursten, hierror durch einen mutvollen 
Entschlufs sein Yaterland bewahrt zu haben, indem er ohne 
jegliches Aufsehen Luther auf einige Zeit der Welt ent- 
riickte. Der Plan hierzu wird in Friedrich entstanden sein, 
ais er wahrnahm, dafs man seinem Unterthanen und Pro- 
fessor nach dem Leben trachte. Berichtet wird, dafs er am 
Abend des zuletzt beschriebenen Tages, am 25. April, Donners- 
tag, nach der entscheidenden Yerhandlung mit dem Trierer 
Erzbischof, iiber die Mafsregel der Yerbergung Luther’s mii 
seinen Raten beratschlagt und diese seine Absicht durch die 
Ritter Friedrich von Thuna und Philipp von Feilitzsch und 
durch Spalatin Luther habe anzeigen lassen. Luther habe 
sich dem Entschlufs aus Riicksicht auf seinen Fursten unter- 
worfen, aber zugleich erklart, „er wollte lieber frisch drań 
gegangen sein“ J). Die Yorbereitungen zu Luther’s Yer
bergung miissen rasch und gewandt zur Ausfiihrung gebracht 
worden sein. Denn schon nach neun Tagen wird der Erfolg 
gemeldet, was, wenn wir die weite Entfernung von Worms 
bis nach Eiseuach in Betracht ziehen, auf flinke und zu- 
yerlassige Boten schliefsen lafst. Mit welcher Spannung 
mogen der Kurfiirst und seine Ratę, die zu jen er Zeit nicht

1) Seckendorf .a. a. O. § 96 add. 1 d, und hiernach Frick S. 365. 
Die Mitwissersehaft Thuna’s wird auch in Chr. Schlegelii, Schediasma de 
Nummis Salfeld., Dresdae 1697, Bogen E 2 Anm. d und in desselben Vita 
Georg. Spalatini erwahnt. Kolde in „Luther und der Reichstag in Worms“, 
Halle 1883, nimmt an, dafs der Kurfiirst wohl nicht selbst den Plan ent- 
worfen habe.
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yiel Buhe gehabt haben werden, dem Ausgang des Wagnisses 
entgegengesehen haben! Der kaiserliche Herold war natiir- 
lich rechtzeitig von Luther entlassen worden.

Wie geheim diese Sache gehalten wurde, geht auch aus 
den Briefen des Kurfursten aus jener Zeit an seinen Bruder, 
den Herzog Johann, hervor, yon welchem er wufste, wie 
sehr er Luther ergeben war. Schrieb er doch am 4. Mai1), 
dem Tage, an welchem Luther’s Entfiihrung auf die Wartburg 
stattfand: „martinus sache stedt, das man Inen gancz yer- 
folgen wyl, dar vor wyl niehts helffen. efs stad bey got, der 
wird efs fsunder zchweyffel wol schicken. hyllfft mir got 
zcu e. 1., ich wyl e. 1. wonder da von fsagen, efs ist gots 
werck ynd nicht der menschen", und am 16. Mai „man 
fsaget auch alhye, das doctor martinus fsolle geffangen seyn, 
ynd do yon seyn ffyl selczamer Bede, wyhe ich dan e. 1., 
wyl got, selber berichten wyl“. Auch in den spateren Briefen 
aus Worms, wie in denen aus Heidelberg, yerrat der Kur- 
fiirst sein Geheimnis nicht. Noch am 31. Mai schreibt er 
aus Geroldzhofen seinem Bruder, „er wisse von Martinus 
niehts Wahrhaftiges zu schreiben, so aber sein Yetter bei 
dem Herzog ware, der wiirde demselben yiel dayon zu sagen 
wissen, denn es bediinke ihn, dieser frage viel damach, aber, 
er besorge, Martino nicht zum Guten“. Dieser bose Yetter 
war der Herzog Georg von Sachsen, der alles, was mit 
Luther yorging und was sein ernestinischer Yetter that oder 
geschehen liefs, sorgfaltig iiberwachte. Aleander aber spricht 
sehon in einem Bericht yom 5. Mai an seinen Chef, den 
Yicekanzler Medici, die Yermutung aus, Luther werde wohl 
in Wittenberg oder mit Yorwissen des sachsischen Herzogs 
auf der Burg eines der befreundeten Edelleute sein und in- 
zwischen seine Schule in Wittenberg ihren Fortgang nehmen 
lassen. „Denn dieser Herzog — unser Kurfiirst — ist so 
eitel, dafs er lieber seine Seele und alle die Seinigen ier- 
lieren wollen wird, ais diesen wenn sehon nichtigen und

1) Forstemann, N. U. B. S. 15, wo auch die folgenden Briefe.
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schlechten Buhm. Denn so sehr haben ihm die Lutheraner 
das Haupt yerdunkelt, dafs es scheint, er halte dieses fiir 
den wahren katholischen Glauben“ J).

Aus jenem Brief vom 4. Mai darf ich rielleicht noch 
bemerken, wenn es auch abseits unserer Betrachtung liegt, 
dafs sich darin der Kurfiirst fiir die Leder bedankt, die ihm 
der Herzog, sein Bruder, geschickt; er habe kaiserlicher 
Majestat zu 2 Paar Hosen davon gegeben, und das habe 
kaiserlicher Majestat ganz wohl gefallen.

Inmitten all’ des Ernstes der Zeiten wirkt es erheiternd 
zu lesen, dafs der Kurfiirst von Sachsen dem Deutschen 
Kaiser und Kónig yon Spanien Zeug zu zwei Paar Hosen 
schenkt.

Ubrigens ist dieser oft erwahnte Briefwechsel zwischen 
den beiden fiirstlichen Briidern nicht nur hóchst bedeutsam 
fiir die Stellung dieser beiden so yerschieden gearteten Manner 
zu Luther’s Sache, sondern gehort auch zu dem Liebens- 
wiirdigsten, was man lesen kann. —

Wenn ich bei diesen Wormser Tagen, ohne etwas er- 
heblich Neues gebracht zu haben, yielleicht zu ausfiihrlich 
fiir die Geduld meiner Zuhorer geworden bin, so wolle man 
dies mit der Bedeutung dieser Tage entschuldigen. Blicken 
wir doch alle auf diese Zeit mit jenem Gefiihl der Scheu 
und der Yerehrung zuriick, welches uns immer angesichts 
grofser, weltbewegender Erscheinungen ergreift und erschiittert. 
Und wenn auch diese Tage der allgemeinen Gesehichte an- 
gehóren und auf alle Kulturyólker ihre Wirkung geaufsert 
haben, so fiihlen wir, ernestinische Thiiringer, uns doch den 
handelnden Personen jener Tage menschlich naher und rer- 
folgen mit immer wieder erneuter Spannung die Geschicke 
unseres grofsen Landsmannes Luther und seines Fiirsten. 
Und hierbei mag denn auch etwas Teilnahme fur die unter- 
geordneten Personen in diesem Weltdrama abfallen.

1) Brieger a. a. O. S. 181.
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IV.
Im Juni desselben Jahres spricht in einem seiner Be- 

richte Aleander die Hoffnung aus, dafs Papst und Kaiser 
einig bleiben „contra questi ribaldi cani“, „gegen diese 
schelmischen Hunde“} dann werde dieses furchtbare Edikt, 
das Wormser, in nicht zu ferner Zeit diese vermaledeite Sekte 
vertilgen. Es kam aber anders.

Im Friihling des nachsten Jahres, 1522, war der Reichs- 
tag zu Niirnberg versammelt, zu welchem der Kurfiirst den 
oft genannten Kollegen unseres Ritters, den Amtmann 
Philipp von Feilitzsch, abgeordnet hatte. Bei dem 
daselbst tagenden Reichsregiment war der Kurfiirst durch 
den mutigen und geschickten Hans von der Planitz, 
Hauptmann zu Grimma, vertreten, dessen Berichte, fiir die 
Zeitgeschichte von grofsem Wert, neuerdings mehrfach heran- 
gezogen worden sind

Das Hauptergebnis der im Friihjahr 1523 geschlossenen 
Yerhandlungen war ein Luther und dem Kurfiirsten insofern 
nicht ungiinstiges, ais die von dem papstlichen Legaten be- 
antragte und von Georg von Sachsen eifrig befiirwortete 
Vo lis t r e ck un g des Wormser JLchtungsediktes 
gegen Luther und dessen Anhanger nicht beschlossen, son
dern den Papstlichen nur das Zugestandnis gemacht wurde, 
dafs bis zu dem geforderten deutschen Konzil der Kurfiirst 
Luthern und seinen sonstigen Theologen weitere Schrift- 
stellerei untersagen solle. Das kaiserliche Edikt von 1521 
Mai 8 war damit thatsachlich von den Standen aufser Kraft 
gesetzt worden. Hieran anderte der nachstjahrige Beschlufs 
derselben auch nichts, wonach die Ausfiihrung jenes Edikts 
in das Belieben der Einzelnen gestellt wurde1 2). Es sind 

1) Zuletzt meines Wissens von Dr. E. Wiilcker in „Reichstag und 
Reichsregiment zu Anfang der Reform.-Zeit“. Preufs. Jahrb. 1884 S. 335

2) Niirnberger Reichstagsabschiede von 1523 und 1524 April 18. 
Auf Ansinnen des Kaisers, dem Wormser Mandate gehorsam zu folgen,
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dies sehr merkwiirdige und den Kampf der monarchischen 
und standischen Gewalten in Deutschland bezeiehnende Vor- 
gange.

Unbekummert um das Bestehen des Ediktes war aber 
schon 1522, am 6. Marz, Luther wieder nach Witten
berg gelangt, wie Planitz bald darauf, und zwar bezeichnender- 
weise, zuerst von dem Herzog Georg erfahren hatte 1).

1) Brief Hansens von der Planitz vom Marz 22, bei Kolde a. a. O. 
S. 61.

2) Kolde a. a. O. S. 62.
3) Baumgarten, Geschichte Karls V. Band I, 1885, S. 239.

Am 1. April, also 3—4 Wochen nachdem Luther nach 
Wittenberg zuriickgekehrt war, schreibt jener an seinen 
Herrn, „er besorge, es werde yon etlichen gesucht, ob man 
zu Wege bringen mochte, dafs der Eiskal Ew. kurfiirstlichen 
Gnaden Dr. Martinus halben rorneme, wie er Augsburg und 
Ulm yornehmen solle, weil sie kaiserlicher Majestat Mandat 
yerachtet" 2). Es war dies noch y o r den oben erwahnten 
Reiehstagsschlussen. Der Papst Hadrian VI. namlich, 
der yormalige Lehrer Kaiser Karls, hatte in einem grob- 
lichen Schreiben unserm Kurfiirsten mit geistlichem und 
weltlichem Schwert gedroht, wenn er den Ketzer Luther 
langer beschutze, spater jedoch, ais er durch seinen Nuntius 
■Chieregato besser iiber die Stimmung beim Reichsregiment 
und Reichstag unterrichtet war, mildere, ja in gewissem Sinne 
entgegenkommende Erklarungen hinsichtlich yieler Lutherischer 
Angriffe gegen die Yerrottung in der Kirche abgeben lassen. 
Mufste doch selbst Ferdinand, des Kaisers Bruder und Statt- 
halter in Deutschland, in einem Brief an letzteren zu- 
geben: „Die Lehre Luther’s ist im ganzen Reich so einge- 
wurzelt, dafs unter 1000 Personen heute nicht eine ganz frei 
ist“ 3).

haben Kurfiirsten, Fursten, Pralaten und gemeine Stande „beschlossen, 
unserm Mandate, gehorsamlich, wie sie sich des schuldig bekennen, s o 
yiel ihnen móglich, zu geleben, gemafs zu halten und nachzu- 
kommen".
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Hadrians Nachfolger, Cle mens VII., Giulio dei Medici, 
Leo’s X., Giovanni’s dei Medici, Yetter und dessen Yice- 
kanzler, hatte die Korrespondenz mit A.leander gefuhrt und 
war daher iiber die Bedeutung der kirehlichen Bewegung in 
Deutschland wohl am besten am rómischen Hofe unterrichtet. 
Um so mehr glaubte er daher ais Papst gegen die Ketzerei in 
Deutschland einschreiten zu miissen und ordnete deshalb den 
gewandten Kardinal Campeggi zur Beeinflussung der deutschen 
Stande im rómischen Sinne auf dem im Herbste 1523 neu 
zusammentretenden Beichstag ab. Dieser yorsichtige Herr 
ubernahm den deutschen Feldzug erst, nachdem ihm vom 
Papst die reichliche Yersorgung seiner Kinder fiir den Pall, 
dafs er bei dem Unternehmen seinen Tod finde, zugesichert 
worden war1). Der yon den Bómlingen gegen den Kur- 
fiirsten von Sachsen, „ais das Haupt der Ungehor- 
samen“, in Aussicht genommene Plan wurde aber den Er- 
nestinern von ihrem Yetter, dem Herzog Georg, selbst, bei 
dem der deutsche Eeichsfiirst und sachsische Anyerwandte 
doch noch iiber den rómischen Katholiken den Sieg dayon- 
trug, redlicherweise enthiillt.

Am 11. Dezember 1523 fand namlich zu Dresden die 
Hochzeit von Georgs Tochter Ghristina mit dem Landgrafen 
Philipp yon Hessen statt. Herzog Johann war ais Hochzeits- 
gast zugegen und hatte „Ern Fridrich Thun“ mit sich 
genommen. Diesen fiihrte nun, wie der Herzog Johann 
seinem Bruder aus Weimar, fast ein Jahr darauf, am 20. No- 
yember 1524, schreibt, wahrend des Festes der Herzog Georg 
mit sich den Wendelstein vom Tanzhaus hinauf und redete 
mit ihm, nach einem Bericht Thun’s, diese oder dergleichen 
Worte: „Fridrich, du weist was ytzund vor eyn yrthum 
allenthalben yon dem yorfluchtte keczerischen Lutter auff 
komen yst, so horę ich, das dein herre mein yether, herczog 
Hans, leidet yn seinem furstenthum meher dan andere fursten, 
das man deutsche messe list und sinhett und das das yolck 

1) Baumgarten a. a. O. S. 337.
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yn beiyde gestelnufs zcum heyligen sacrament gehet: solchs 
und der gleichen woldt ich gern mit meynen vethern reden 
alhyr zcu Dresten, dan ich weis, das pratica yorhanden, wo 
Rom. keiserl. Mayt. und franckreich gericht, das durch 
zcuthun bepslicher heyligkeit der kurfurst und dein herre 
uberczogen werden, auch etliche stette, und es solle gewifs- 
lichen vor sein, das man den kurfursten, meynen yethern, 
seins kurfurstlichen ampts entseczen wolle, welchs myr treu- 
lichen leidt were, und kandt gedencken, was nachtheils das 
mynen yethern seyner liebe bruder und myr und unsern 
allein nachkomen brinhen mochte“ u. s. w.1). Der eifrige Herzog 
wollte alsbald deshalb mit seinem ketzerischen Yetter ver- 
handeln und frug deshalb Thun nach seiner Meinung. Thun 
bat jedoch, seinen Herrn, der jetzt bei Sr. Liebden „Fróhlig- 
keit wegen11 sei, mit solchen ernsten Dingen zu yerschonen. 
Damit traf er gewifs das Richtige, denn eine Yereinigung 
dieser beiden in Glaubenssachen so entgegengesetzt denkenden 
Fursten war doch nicht anzunehmen, auch hatte der Herzog 
Johann bei seiner entschiedenen Hinneigung zu Luther und 
dessen Lehre im Streit mit seinem ebenso entschieden katho- 
lischen und in Glaubensangelegenheiten wohl unterrichteten 
Yetter sich leicht zu Erklarungen hinreifsen lassen konnen, 
die seinem Bruder, dem Kurfursten, leid gewesen sein und 
dessen schwierige Lagę noch mehr erschwert haben wurden.

1) Ebenfalls abgedruckt bei Kolde a. a. O. S. 55, wo auch der Brief, 
dessen von des Herzogs Johann eigner Hand geschriebene Beilage der 
vorstehende Berieht Thun’s bildet. Dieser gegen den Kurfursten Friedrich 
gerichtete Plan wird friiher schon (1874) erwahnt im Archiv fiir die 
sachsische Geschichte, Bd. 12, S. 214, wo obiger Brief noch unbekannt und 
angenommen wird, dafs er bald nach dem 11. Dezember 1523 geschrie- 
ben sei; aber schon Frick in seiner Bearbeitung der von Seckendort- 
schen Geschichte des Lutherthums, Ulm 1714, S. 570, 610, hat diese Kur- 
sachsen drohende Gefahr gekannt. Fiir die Stimmung des kaiserl. Statt- 
halters, Erzherzogs Ferdinand, gegen Luther fiihrt er bei dieser Gelegen- 
heit Ferdinands Aufserung an: ,,er wolle lieber, dafs seine Schwester 
(die Konigin von Danemark) im Meere ersoffen ware, ais dafs sie mit
Luthero zu Wittenberg geredet.“
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Dieser treue Reichsfiirst und zuyerlassige Fórderer der 
unter dem Namen Reich sregiment geschafienen standischen 
Reichsregierungs- und Yerwaltungsbehórde hatte sich in
zwischen, ungeachtet seiner Kranklichkeit und der Unbe- 
haglichkeit seiner Stellung zur kaiserlich-papstlichen Gewalt 
im Herbste desselben Jahres nach Niirnberg begeben 
wo er am 28. November 1523 eintraf, mit ihm seine Ratę 
darunter Thun. Wahrscheinlich fand er dort seinen Ge
sandten beim Reichsregiment von der Planitz und seinen 
Kammerrichter von Techwitz bereits vor. Die an den Kur- 
fiirsten ergangene kaiserliche Ladung, nach unseren Begriffen 
ziemlich grób abgefafst, scheint auch dem Kurfursten nicht 
gefallen zu haben. Denn am 1. Dezember beschweren sich 
seine Ratę „her fridrich yon Thun ritter und Ditterich 
yon Techwitz, Dechant, vorm Erczherzogen ferdinando (dem 
kaiserlichen Statthalter) ynd keym regement“ im Namen und 
Auftrag des Kurfursten iiber die Form der Ladung und er
klaren, da andere Fursten noch nicht erschienen seien und 
da der Kurfiirst mit seiner Person in den obliegenden und 
Beschwerden des Reichs wenig oder gar nichts thun konne, 
dafs ihr Herr wieder abreisen wolle. Die ausfuhrlich be- 
griindete schriftliche Erklarung wird yon Ern Fridrich 
von Thun iibergeben mit der Bitte, dasjenige, so darinnen, 
freundlich zu yernehmen. Darauf ist die Schrift durch „farn- 
buler“ im Regimentsrat yorgelesen worden, und nach der 
Verlesung hat Her Friderich obige Bitte wiederholt. Darauf 
hat Fiirstl. Durchlaucht (der Erzherzog) und Regiment die 
Ratę entweichen und nach gehaltener Unterredung durch 
Herrn Hans yon der Planitz, also durch den kurfiirstl. Ge
sandten beim Regiment, Antwort geben lassen, die Form der 
Ladung zu entschuldigen gesucht und gebeten, dafs der Kur- 
fiirstbleiben móge, da, wenn er sich wieder wegbegebe, andere 
auch ausbleiben wurden. Am nachsten Tag, den 2. Dezember, 
lafst der Erzherzog und das Regiment durch Abgesandte bei 
dem Kurfursten die Bitte, er móge bleiben, wiederholen. 
Solche Bitte und Suchung hat der gnadigste Kurfiirst in
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Bedacht genommen und nach. Tisch „Hern fridrich thun 
Ritter pp ynd hern ditrichen von Techwitz" zu dem Re
giment geschickt und sich erboten, selbst noch eine Zeit 
lang da zu bleiben, ais wolle er den Reiehstag abwarten, 
einen Teil des Gesindes aber ins Fiirstentum zuriickzuschieken, 
von wo es in drei Tagen in Niirnberg sein konnte, wenn es 
ihm aber an seinen Leib sehlecht gehe, wolle er abscheiden 
und jemand an seiner statt zuriicklassen. Dabei hat der Kur- 
fiirst auch noch hervorgehoben, dafs er zu dieser Sache nicht 
mehr denn zwei Ratę „Er Fridrich thun vnd den Techwitz“ 
gebraucht und den anderen Raten, die er noch mit hier habe, 
nichts davon mitgeteilt habe, damit die Sache geheimer ge- 
halten werde. Diese Botsehaft, welche auch noch schriftlich 
iiberreicht wird, will das Regiment dem Erzherzog zugehen 
lassen.

Der Kurfiirst reist auch erst Ende Februar 1524 ab, 
nachdem gegen seine Ansicht fiir das Reichsregiment eine 
anderweite, mehr von der kaiserlichen Gewalt abhangige 
Zusammensetzung beschlossen worden war. Mit ihm yerlafst 
Thun Niirnberg, wahrend der Rat und Amtmann zu Weida,. 
Philipp von Feilitzsch, auf Grund besonderer Yollmacht, und 
auch Hans von der Planitz in Niirnberg zuriiekbleiben 1).

1) Nach Fórstemann, Neues Urkundenb. S. 136 ff.

V.

Bald nach dem Schlufs des Niirnberger Reichstages fand 
die Spannung zwischen den Ernestinern und ihrem Yetter 
Georg von Sachsen neue Nahrung durch die angeblich zu 
weitgehende Duldung, welche erstere dem Prediger und 
kirchlich-sozialen Demagogen Thomas Miinzer, der im 
Juni 1524 in Allstedt seinen Sitz genommen hatte, gewahrten. 
Die Yerhandlungen iiber diesen gefahrlichen Radikalen mit 
dem wegen der Nahe seiner die ernestinische Enklaye Allstedt 
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umgebenden Lauder besorgten Herzog Georg werden auf 
ernestinischer Seite von den Rittern von der Planitz und 
von Thun gefiihrt und haben den Erfolg, dafs Miinzer 
heimlich Allstedt yerlafst. — Es ist bekannt, dafs sich bald 
darauf mit elementarer Gewalt gegen seine Yerfolger der- 
jenige Stand erhob, auf welchen ein grofser Teil der offent- 
lichen Lasten abgewalzt wurde, ohne dafs irgend etwas zu 
seinen Gunsten geschehen ware, welcher am meisten unter 
der allmahlich eingetretenen Rechts- und Schutzlosigkeit ge- 
litten hatte und der in dem bekannten Bauernkriege Deutsch- 
land vom Schwarzwald und Tirol bis zum Harz mit Greuel- 
thaten und Yerwiistungen erfiillte. Im Eriihjahr 1525 
verbreitet sich der Aufstand nach und in Thiiringen. Unsere 
Fursten wurden Nachstbeteiligte. Aber selbst am 14. April 
noch schreibt der Kurfiirst in seiner yorurteilsfreien Weise an 
seinen Bruder: „yielleicht habe man den armen Leuten zu 
solehem Aufruhr Ursach gegeben und sonderlich mit Yer- 
bietung des Wortes Gottes. So werden die armen in vielen 
Wegen von uns weltlichen und geistlichen Obrigkeiten be- 
fchwert“

Bald darauf, am 5. Mai, zehn Tage vor der das Bauern- 
heer yernichtenden Schlacht bei Frankenhausen, in wild- 
bewegter Zeit, war zu Loehau nach schmerzhafter Krankheit 
unser edler Kurfiirst Friedrich zur ewigen Ruhe 
abgeschieden. Eine seiner letzten Regierungshandlungen 
war die Ermahnung an seinen Bruder, wenn moglich in Giite 
die Sache mit den Bauern abzumachen. Am Tage vor seinem 
Ableben schreibt er dem Herzog Johann, obwohl ihn dieser von 
den Rohheiten und Gewaltthatigkeiten der Bauern fortlaufend 
unterrichtet hatte, „er hoffe zu Gott, dafs die Leute keine Ur- 
sache hatten, gegen Seine Lieben und ihn in dem muthwilligen 
Yornehmen zu verharren; man lasse in der Giite durch Jemanden,

1) Alles dieses nach dem Briefwechsel bei Forstemann a. a. O. S. 248 
bis 259. Vergl. auch v. Seckendorf a. a. O. I § 176 add. 1.
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der bei ihnen Ansehen und zu dem sie Glauben und Ver- 
trauen hatten, mit ihnen handeln111). Luther urteilte daher 
in seiner kraftigen Art: „Herzog Friedrich der lobliche Chur- 
fiirst von Sachsen war sehr furchtsam und bldde, die Ubel- 
thater zu strafen, sonderlich die armen Diebe. Ja, sprach 
er, es ist leicht, einem das Leben zu nehmen, aber man 
kann es nicht wiedergeben"1 2). „Nihil magnum, quod non 
est placidum“, soli er wiederholt gesagt haben 3).

1) Forstemann a. a. O. S. 280 Nr. 47.
2) Tischreden, Berlin 1848, IV. Abt. S. 160.
3) Rosinus, Vita Friderici Sapientis. Jena 1603.
4) Zeitschrift des Yereins fiir Thur. Gesch. Jena 1855. Bd. II, S. 99.
XIV. 24

Friedrich starb zu Lochau in Abwesenheit seiner 
Bate. Am 28. April schrieb er seinem Bruder, „er liege 
allhier nach dem Willen Gottes, in Schwachheit und Krank- 
heit und habe sonst auch Niemanden bei sich, daher er dem 
Herzog nicht wohl statlich raten konne".

Der Kurfiirst hielt also in Lochau nicht „wesentlich 
Hof“, denn nach der „zu unserer und der Unsern Ehre, Nutz 
und Gedeihen" errichteten Hofratsordnung von 14994) 
sollen standig 4 Bate „an unsern wesentlichen Hofe“ sein. 
Wir diirfen annehmen, dafs die wiederholt genannten Feilitzsch 
und Thun zu diesen Baten gehórten. Sie sollen taglich zwei- 
mal beraten und beschliefsen, von den Befirern oder Amtern, 
welche iibrigens die Sache thunlich selbst abzumachen haben, 
in Notfallen Bericht erfordern, mit Fleifs darauf sehen, dafs 
den Landesherrn nichts entzogen werde in Oberkeit, Gericht, 
Wildbahn. Doch ist dereń Meinung nicht, dafs Jemaud das 
Seine entzogen oder mit Unbilligkeit beschwert sollte werden. 
Wer aus den Amtern vor den Fursten oder den Baten er- 
scheint, soli des Amtmanns Schrift mitbringen oder zuriick- 
gewiesen werden. Die Bate sollen kein Geld oder Gut fiir 
Dienste ohne der Herren Wissen annehmen (s. oben II bei 
der Kaiserwahl), alles geheim halten bis zum Tod, nur „in 
Gegenwartigkeit unsrer eignen Person oder unsrer Bathe, die 



360 Friedr. v. Thun, Kurf. Friedricha d. Weisen Rat u. Hauptmann.

der Zeit an unserm Hofe sein werden, mit versiegelter In- 
struction ihrer Werbung abgefertigt werden“ u. s. w. Eine 
solche wdrtliche Instruktion erhalten z. B. die Ritter Thun 
und von der Planitz im August 1524 in folgenden Worten: 
„Unser gnedigsten und gnedigen Herrn antwurt auf Hertzog 
Jorgen geschickten antrag, durch Ern Frid. Thun und Herrn 
Hansen von der Planitz, Ritter, geworben. Nach Yermeldung 
gewonlichs freuntlichen Zuentbietens sollen die Geschickten 
sagen: Durchlauchtiger, hochgeborner Fiirst“ u. s. w. x).

Wir haben in diesem Hofrat eine kollegiale Landes- 
regierung zu erkennen, regelmafsig Kanzlei genannt, 
dereń Mitglieder dem Hofe folgten, aber auch deputiert, ins- 
besondere zu diplomatischen Sendungen benutzt wurden. Der 
Sitz dieser Regierung war, wenigstens im Anfang des hier 
geschilderten Zeitraumes, in Weimar im herzogl. Residenz- 
schlofs, im Hornstein, und zwar im westlichen Fliigel, viel- 
leicht in der Thorfeste, heute Bastille genannt a). Die aufsere

1) Forstemann a. a. O. S. 252. Siehe oben Text S. 358 vor Anm. 1. 
Dafs die fiirstlichen Beamten vordem kein Bedenken getragen hatten, fiir 
ihre Dienste eine Yergiitung von den Beteiligten zu begehren, dafiir giebt 
Sagittarius in den Saalfeldischen Historien (Handschrift der Herzogl. Bib- 
liothek in Koburg, zwischen 1670 und 1690 geschrieben,) Kap. 42 S. 351, 
folgendes Beispiel: „Im Jahre 1494 schrieben „die Chur- und Fiirstl. 
Cammerherrn Degenhard Pfeffinger und Georg von Kitscher“ an den Rath 
zu Salfeld, vormals waren ihrer gnadigsten Herrn Cammerern iehrlich 
yon ihnen zum neuen Jahr ein Geschenk geworden. „Wie wol sie nun 
bisher ihnen und den ihrigen, so sich bei ihnen angegeben (angemeldet), 
bei ihren gnadigsten und gnadigen Herrn, so viel ihnen moglich, befór- 
derlich gewesen, so sei doch bisher dermafsen gegen sie nicht erwiesen 
und wufsten sie nicht, warum ihrer yergessen worden. Wofern sie (der 
Rath) sich nun hiefiir gegen sie ais Cammerherrn ihrer gnadigst und 
gnadigen Herrn also auch zu halten yermeinten, waren sie, wo solches 
geschehen, ihnen und den ihrigen zu desto mehrer Fórderung bei ihren 
Gnaden geneigter, wolten auch das damit yerdienen und begehrten 
darauff Antwort.“

2) Im Jahre 1510 Dezember 6 um Yesper Zeit ist vor der Fursten 
Friedrich und Johann Rathen, derzeit zu Weimar, „in der stuben gegen 
sandt mertens kirchen uber des slos Wymar, do man ytzunt Cantz-
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Geschaftsleitung besorgte regelmafsig, bei den Wettinern seit 
Friedrich dem Sanftmiitigen (1428—1464), ein Kanzler, den 
Vorsitz fiihrte der Hofmeister oder der Landesherr selbst. 
„Es soli allezeit dem mehreren Rathschlag gefolgt werden; 
so soli unser Hofmeister die Handel zu berathschlagen fur- 
legen und umfragen“Ł). Der Landesherr nahm, wenn er 
heimisch war, an den Beratungen eifrig teil, ging doch die 
Entschliefsung auch oft in minder wichtigen Dingen, nicht 
nur in Regierungs-, sondern aueh in Verwaltungsangelegen- 
heiten, von ihm aus. „Herzog Friedrich safs und liefs sich 
rathen, that die Augen zu, hatte ein Schreibtaflein und ver- 
zeichnet nacheinander der Ratę eines jegliehen Bedenken1*, 
erzahlt Luther2). Damit stimmt ein anderes Wort, das yon 
Friedrich erzahlt wird, uberein: „Wir horen wol was unsre 
Ratę raten. Wir nehmen aber auch unser Herz zu Rat und 
folgen ihnen eben nicht allemal, denn in dem, was auch 
wir fiir recht und gut erkennen koennen"3). Wenn schon 
der Fiirst die Kanzlei, die Regierung, eines Fiirsten Herz 
genannt hat 4), so ist er doch nicht immer mit seinen Raten 
zufrieden gewesen. So schreibt er am 25. Marz 1521 von 
Worms wahrend des Reichstags an den Herzog Johann, „er 
wolle ihm aus briiderlicher Treue wahrlich nicht yerhalten, 
dafs ihre Sachen oft zum Nachtheil yerzogen werden und

1) Hofratsordnung a. a. O.
2) Tischreden a. a. O. S. 230.
3) J. W. Zinkgraf, Deutsche Apophthegmata, 1653, I S. 95 ff.
4) Daselbst.

ley heldet“ vor dem offenbaren Schreiber erschienen u. s. w. No* 
tariatsurk. im Ernest. Ges.-Arch. Reg. G. S. 530—1 M t Die Kapelle 
Set. Martins des Bischofs, schon von den Grafen von Orlamiinde ais 
Burgkapell^ in ihrem „hus zu wimar“ unterhalten, von Herzog Wilhelm 
zur Stiftskirche erhoben, 1470 ais Dom eingeweiht, 1520 von Herzog 
Johann erweitert, lag an der ostlichen Burgseite, wo auch das Wohn- 
schlols, ais erstes Gebaude gegen Siiden mit der Yorderseite gegen Westen, 
ziemlich dem Thorgang der Bastille gegeniiber. Yergl. die Ansicht des 
Hornsteins auf dem Wolf’schen Stich von Weimar und A. Schóll, 
Weimars Merkwiirdigkeiten, 1847, S. 305 fF.

24*
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man richte auf den Tagen, so die Rathe zusammen kommen, 
wenig oder yielleicht gar nichts aus. Das Geld werde gleich
wohl verzehrt und viel Zeit yersaumet. Er yermdge der 
grofsen Miihe und Arbeit nicht mehr; so lange er’s yer- 
mocht, habe er’s mit grofsem Fleifs, das wisse der allmach- 
tige Gott, gethan. Darum sei seine hbchste Bitte und Rath, 
der Herzog sehe selbst mit zu und ziehe den Jungeren, 
seinen Sohn, zu den Handeln, damit er auch sehe, wie es 
zugehe; dieser sei nun grofs genug, so gelte es ihm selber 
mit. Konne er (der Kurfiirst) dann auch etwas thun, das 
ihm mbglrch wolle er mit Gottes Hiilfe dem Herzog und 
dessen Sohn, auch den Unterthanen zu Gut gerne thun“ 1).

1) Forstemann a. a. O. S. 13.
2) Siehe oben I S. 335, II S. 341, 342, III S. 345 u. a. aa. 00.
3) Haufig klagt dariiber Kurfiirst Friedrich in seinen Briefen, obwohl 

er, nach Luther’s Ausspruch, „in Scheffeln sammelte und in Loffeln ausgabu.

Auf die Reichstage, die regelmafsig jahrlich abgehalten 
wurden und oft monatelang dauerten, nahm der Fiirst seine 
Ratę, aber auch andere Beamte, Hauptleute, Amtmanner 
mit 2).

Infolge des haufigen Wechsels des Aufenthaltsortes: 
Lochau, Torgau, Weimar, Wittenberg etc., und der regel- 
mafsigen Reisen zum Reichstag und des langen Aufenthaltes 
daselbst mag die Lebensweise der Beamten eine sehr unruhige 
und die Geschaftsfiihrung eine iiberaus unbequeme gewesen 
sein, zumal da damals schon recht yiel geschrieben wurde 
und weitlaufiger ais heutzutage. Anderseits war damit ein 
grofser Kostenaufwand yerbunden. Die an die Fiirsten all- 
mahlich herantretende Notwendigkeit, yon den Landstanden 
Beihilfen zur Deckung des Aufwandes fiir die Besorgung der 
Reichsangelegenheiten zu yerlangen, hat zur Ausbildung stan- 
discher Anspriiche wesentlich beigetragen 3). Mit der festen 
Residenz fehlte zugleich eine der Grundlagen und der 
Mittelpunkt fiir ein geordnetes Behordenwesen. Von Weimar, 
wo Thun Hauptmann war, erzahlt Luther: „Weimar ist das
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fiirnehmste Amt, da der Churfiirst am beguemsten und leicht- 
lichsten kann Haus halten, welches er auch fiir andern lobete. 
Denn da kann er sein Hoflager mit 300 Pferden Jahr und 
Tag mit taglichem Einkommen halten, welches Torgau nicht 
vermag“ x). Die Eesidenzen Eisenach, Wartburg und Meifsen 
waren seit dem Erwerb der Kurwiirde durch die Wettiner 
in den Hintergrund geriickt worden.

Die patriarchalische Regierungsordnung liefs Hof- und 
Staatsbeamte noch zusammenfallen. An die Stelle der friiheren 
lehnrechtlichen Inyestitur mit Amtern war jedoch schon im 
15. Jahrhundert die jederzeit widerrufliche Ernennung, Be- 
stallung regelmafsig auf Lebenszeit, getreten, welche ein 
einfacheres Vertragsverhaltnis zwischen dem Fursten und dem 
Diener begriindete. Der Anstellung stand gegeniiber der 
Abgang oder Abstand vom Amte, beziiglich die Entlassung. 
Mit der Anstellung war dann auch die Zusicherung eines 
Dienstgeldes, mit dem Abgang hie und da ein Gnadengeld 
verbunden.

Der Amtmann, aus dem mittelalterlichen Vogt ent- 
wickelt, welcher den Landfrieden, die Gerichte, die Polizei 
und mit Hilfe des Schossers (Rentners, Kastners, auch Kell- 
ners) das Grundeigentum der Fursten yerwaltet, wird Haupt
mann, dem italienischen Capitaneus nachgebildet, wenn er 
militarische Befugnisse gegeniiber den Vasallen und die Ge- 
richtsbarkeit in den Stadten ausiibt1 2), denn der Amt- be
ziiglich Hauptmann war auch Richter in erster Instanz. In 
jener Eigenschaft bietet z. B. wahrend der Erfurter Fehde 
Thun wiederholt den Heerbann in Thiiringen, darunter Grafen 
und Herren, auf, in letzterer erteilt er Schiede zwischen den 
verschiedensten Personen, physischen und juristischen. Diese 
Doppelstellung schlofs aber nicht aus, dafs Thun auch noch 
Mitglied des gemeinschaftlichen Oberhofgerichts in 

1) Tisehreden, Jena 1591, S. 230.
2) Chr. E. Weise, Konigl. sachs. Staatsrecht, Leipzig 1804, § 113.
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Altenburg-Leipzig war i), und da er, wie wir sahen, iiberdies 
der Landesregierung angehorte, so tritt uns hier eine 
Haufung von Amtern entgegen, welche nicht immer erkennen 
lafst, in welcher seiner Eigenschaften er handelt, ob auf 
dem Gebiete der Yerwaltung und Begierung oder dem der 
Eęchtsprechung. Es war keine Beyorzugung, sondern eine 
sich von selbst ergebende Wahl, wenn die Landesherren mit 
der Yerwaltung eines Amtes oder Bezirkes in Gericht und 
Landfrieden einen Angesessenen aus ritterlichem Geschlecht 
beauftragten. Und so sehe ich denn auch bis in die Eefor- 
mationszeit fiir die Stellen der Ydgte, Amtleute, Hauptleute, 
landesherrlichen Eichter (Hofrichter) fast ausschliefslich Per- 
sonen aus adeligem Stande yerwendet. Noch die zahlreichen 
kur- und herzoglich sachsischen Amtleute aus dem Jahr 
1521, welche auf den Eeichstag nach Worms entboten 
wurden, gehóreu samtlich dem Adel an 1 2). —

1) „Friderich von Thune, Ambtmann und Hofrichter zu Alden- 
hurg“ 1508, August 22; Ernest. Ges.-Arch. Reg. G. S. 707 A. Frid. v. 
Th. Hofrichter zu Altenburg und Hauptmann zu Weimar, 1516 April 5 
u. s. w. bis 1524 bei W. v. Tiimpling, Gesehlechtsgeschichte, Weimar 
1888, S. 249 ff.

2) Vorher finde ich aber sehon Dr. Reinbot, Amtmann zur Leuch- 
tenburg, in vielen Urkunden des Ernest. Ges.-Archivs. Vergl. iiber diese 
Frage A. Stolzel, Die Entwickelung des gelehrten Richterstandes, Stutt
gart 1872, S. 148 ff., nach welchem erst mit der Zunahme der Amtsge- 
schafte im Laufe des 16. Jahrhunderts und dem Bediirfnis nach gelehrten 
Staatsdienern die Ausschliefsliehkeit der Verwendung des Adels schwin- 
det. So werde in Bayreuth im Jahre 1527, in Hessen 1538 der erste 
nicht adelige Amtmann und ebenfalls in Bayreuth im Jahre 1552 der 
erste nicht adelige Hofrichter erwahnt.

Ich komme endlich zum Schlufs meiner Bemerkungen. 
Hierbei wiirde ich gern Naheres iiber die P a m i 1 i e n v e r h a l t- 
nisse unseres Bates, Hofrichters und Hauptmanns zu Weimar 
berichten. Allein ich kann, mit urkundlicher Sicherheit, nicht 
einmal seine Eltern angeben. Er war, wenn auch nicht der 
Sohn, wie yielfach behauptet wird, Heinricha auf Lauenstein, 
so doch dessen Lehnsnachfolger, soli mit Ludmilla yon Eber-
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stein yerheiratet und erst Mitte der dreifsiger Jahre mit 
Hinterlassung von zwei Sohnen, Friedrich und Christoph, 
gestorben sein J). Ein Chr i s tof yon Thun, Sohn Friedrichs, 
erbaute im Jahr 1551 den neuen, noch erhaltenen Teil des 
Schlosses Lauenstein, zu dessen Fiifsen jetzt der eiserne 
Schieuenweg seine kiihnen Linien zieht. Christofs stattlicher 
Grabstein befindet sich noch in der Kirche zu Ludwigstadt 
(ehemals zur Herrschaft Lauenstein gehorig), leider zum Teil 
yermauert und ganz iibertuncht, so dafs die darauf befindlich 
gewesenen Wappen and Inschriften nicht mehr zu erkennen sind.

Bei der SteUung seines Fiirsten zur Reformation der 
Kirche wird man annehmen mussen, dafs auch Thun der 
neuen Lehre zugeneigt und bemiiht gewesen ist, ihr Eingang 
zu yerschaffen. Daher kann es auch nicht iiberraschen, was 
die Chronik von Lauenstein in Ubereinstimmung mit der 
Pfarrbeschreibung berichtet1 2). Sie erzahlt namlich, „dafs 
1526 der Ritter nebst dem Rath von Ludwigstadt den 
ersten evangelischen Pfarrer in die Kirche gefiihret, daneben 
der letzte katholisohe Pfaff vor dem Altar gestanden, welcher 
yon dem Edelmann gefragt wurde, ob er die eyangelische 
Religion annehmen und lehren wolle, worauf er mit Nein 
antwortete. Da hat ihn der Edelmann weichen heifsen, 
welches er auch gethan. Darauf der neue eyangelische 
Pfarrer sogleich eingesetzt worden ist“.

1) Fur die Lehnsnachfolge in Lauenstein: der Mansfeldische Lehn- 
brief von 1524 Mai 7 in einer begl. Abschrift nach dem Plassenburger 
Original in den Akt. des Meining. Lehnshofes V J. 33 Nr. 47. Die unmittel- 
bare Abstammung Friedrichs von Heinrich behaupten, ohne Nachweis, 
Konig, Adelshistorie, Leipzig 1736, T. III S. 1118; J. G. Biedermann, Ge- 
schlechtsregister der Reichsfrei unmittelbaren Ritterschaft Landes zu Fran- 
ken, loblichen Orts Steigerwald, Nurnberg 1748, Taf. 275 ; v. Hattstein, 
Die Hoheit des deutsch. Reichsadels, Hildburghausen 1754, T. II S. 416. 
Abweichend und glaubwiirdiger der Auszug aus der Pfarrbeschreibung 
von Ludwigstadt. Handschriftl. Mitteilung des Konigl. bayr. Pfarram- 
tes dort.

2) M. H. Feder, Antiąuitates Leostenenses, Nachrichten iiber Lauen
stein und Ludwigstadt, 1740, Handschrift in Ludwigstadt. S. 280.
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Die Bewohner jener Gegend bekennen sich. noch jetzt 
zur eyangelischen Lehre.

In dem Ludwigstadter Stadtbuch x) aber wird dieses 
Ritters „nicht zum besten gedacht, weil Er Ao. 1525 denen 
Ludwigstiidtern wegen des Bauern-Lerms ihre Priyilegia weg- 
genommen und zerschnitten, auch seines Yatters Stiftung zur 
Pfarr und Kirchen ganz eingezogen. Die Bauern hatten 
namlich ihrem Herrn angesonnen, dafs er ihnen die Wal- 
dung ohne Anweisung, Fischwasser und Wildbahn, frei zu 
gebrauchen zugestehen solle und hatten ihm Zins und Frohn 
yersagt, bis es erkannt wiirde, darauf hat sich der von Thunau 
gegen sie erboten, er wolle thun was ander Herrsehaften 
ihren Unterthanen thun wiirden, sie sollten ihm das Schlofs 
helfen bewahren. Worein sie aber nicht willigten, sondern 
in der Empórung verharrten“ 1 2).

1) M. H. Feder a. a. O. S. 200 ff.
2) Im wesentlichen iibereinstimmend wird hieriiber an anderer Stelle 

erzahlt, Ludwigstadt, welches 1377 Stadtrechte erhalten, sei von dem 
Orlamiindischen Grafen mit mancherlei Freiheiten ausgestattet worden 
und habe solehe bis 1525 genossen. „Da sich jedoch in dem damaligen 
Bauernkrieg die Burger gegen ihre rechtmafsige Herrschaft emporten, so 
kam der damalige Besitzer Lauensteins , Friedrich von Thiina, aufserst 
erziirnt auf das Ludwigstadter Rathaus, mit der Aufserung, er wolle den 
Einwohnern ein solches Denkmal stiften, dafs sie ewig an ihn denken 
wiirden, nahm die Freiheitsbriefe, und schnitt sie in Stiicken11. Histor. 
u. statist. topogr. Beschreibung des Bergschlosses Lauenstein u. s. w. Frank. 
Arch. Ansbach 1790, Bd. 2, S. 123. Vergl. auch v. Reitzenstein, Reg. 
d. Grafen v. Orlamiinde, zu 1525.

Uber Thun’s Erziehung und geistige Entwicklung ist 
mir niehts Naheres bekannt geworden. Dafs er noch andres 
yermocht hat ais Lanzen brechen und Hirsche jagen, dafs er 
neben seiner Berufs- auch noch ein gewisses Mafs yon all- 
gemeiner Bildung besessen haben mufs, ist nach der einflufs- 
reichen Stellung, die er am Hof und im Rat des ihn, wie 
wir sahen, mit seinem besonderen und bestandigen Ver- 
trauen beehrenden Kurfiirsten eingenommen hat, zweifellos. 
In dieser Beziehung erzahlt auch Rosinus in dem Leben 
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Friedriehs des Weisen : „Imprimis delectabatur (Elector) lectione 
tragodiarum Senecae ac Horatio; et, ąuotiescunąue incide- 
bat in sententiam aliąuam insignem, eam schedulae inscri- 
ptam affigebat parieti, ut semper eam in eonspectu haberet. 
Sic ambulans in Musaeo, talia dicta tacitus secum postea 
considerabat, et in colloąuiis eruditorum aulae consiliariorum, 
ąuales erant tum ex nobilitate yiri, exeellentes sapientia et 
yirtute, Fabianus a Feilitzsch, Fridericus a Thun, Einsidelius 
et loannes a Minekwitz, tum eruditione et eloąuentia claris- 
simi jurisconsulti: Doctor Mogenhofer, Henningus Goden, 
Hieronymus Schurf, Gregorius Pontanus et alii, usurpabat." 
Und Schlegel reehnet selbst einem Spalatin Thun’s Freund- 
schaft zur Anerkennung ah: „non yulgaris amicitiae docu- 
menta a Pfeffingero, Friderico de Thuna aliisque ipsi (Spala- 
tino) fuerint praestita ł).

Am Hofe Friedricha des Weisen gingen von unserm 
Hauptmann manche Erzahlungen um, die einzelne Ziige zum 
Bilde sein^s Wesens zu liefern geeignet sind. „Friedrich 
von Thun“, heifst es da unter anderm, „Herrn Friedriehs, 
Churfursten zu Sachsen, yertrauter Rhat und Anno 1518, 
auch etliche Jar hernaeh, Amptmann zu Weimar gewesen, 
ein hochweiser, kluger und yerstendiger Mann, dem auch all- 
bereit dazumal dieser Welt Wesen nicht gefallen, hat ihm 
armer Leut sachen hochangelegen sein lassen und ist nicht 
viel miifsig gewesen. Und ais er einmal von hoffgeschefften 
und seltsamen Handeln, so den Tag fiirgelauffen, gar miide 
worden, hat er gesagt: Nun bin ich doch warlich dieses 
lebens eben miide, woltę, das ich in einem andern ware. 
Ais nun Herr Friedrich yon Schwartzenberg, so auch 
Churfiirstl. Rhat gewesen, gefragt, was er dann wol fiir ein 
leben wiinschen mbchte, Er schertzweise geantwortet: Ich 
mochte wol ein grofser Apt sein in einem reichen Kloster. 
Ey, sagte der yon Schwartzenberg darauff (denn sie sich wol 
mit einander yermocht), woltestu dann allein gute tage haben,

1) Chr. Schlegel, Vita G. Spalatini, 1693, BI. 2.
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So woltę ich, das ich der Miinch im selben Kloster were, der 
den Apt regierte: Damit er zu yerstehen geben, dafs er einen 
guten herrn an herrn Friedrichen haben wurde, denn er gegen 
jedermann giitig und wolthetig gewesen"1). Es liegt nahe, 
zu vermuten, dafs hier Thun an seinen Yetter Georg, den 
Saalfelder Abt, gedacht hat, der wohl gute Tage hatte, bis 
ihn der Bauernaufruhr hinwegtrieb.

1) Spangenberg, Adelspiegel, BI. 15 b. Fur Friedrich von Schwartzen- 
berg wird wohl zu lesen sein: Graf von Schwarzburg, denn der Freiherr 
Friedrich von Schwartzenberg tritt erst spater, unter Johann, in kurfurstl. 
Dienste. „Comes de Schwarzenburg“ hat auch Manlius, Locorum com- 
munium collectanea, Frankfurt a. M. 1562, S. 232, wo in obiger Erzah- 
lung Thun ,,Dón“ genannt wird. An einer andern Stelle daselbst, S. 235, 
heift es: senes vir et honestus nobilis, Fridericus a Don, dicebat ad can- 
cellarium G. Pontanum (Briick), cum videret, eum esse sedulum et dili- 
gentem in suo officio: Idem pretium datur maculanti hypocaustum et 
purganti (! ?).

2) Tischreden, Jena 1591, S. 488 ; Berlin 1848, S. 169. Ebenso 
Spangenberg a. a. O., Rosinus a. a. O., wo es heifst: Fridericus habebat 
in aula sua inter Consiliarios Equestris ordinis virum generis nobilitate, 
prudentia et virtutibus praestantem, Frid. a Thuna; huic, cum aliąuando 
petiisset, se dimitti ex aula, quod propter senium sustinere tantos la-

In andern derartigen Erzahlungen wird seine Beredsam- 
keit, die auch epigrammatisch werden konnte, seine Dank- 
barkeit, seine Treue, fiir welche die Jahre der seinen „Herren 
yon Sachsen" gewidmeten Dienste Zeugnis ablegen, geriihmt.

Thun mufs bis in sein hohes Alter am Hofe des Kur- 
fiirsten thatig gewesen sein. Denn Luther erzahlt, „dass der 
weise und kluge, verstendigste Mann, Friedrich von Thuna 
Ritter, von Churf. Friderichen zu Sachsen, einmal het Brlaub 
gebeten, da hette der Churfiirst zu jm gesagt: Lieber Thun, 
du siehest, das regieren ein schwer Ding ist, und ich bedarff 
dazu geschickter Leute, ich kan deiner nicht entperen, wie- 
wols Dein Alter nicht langer ertragen wil, dass Du zu 
Hofe seyest, so mustu doch Gedult haben, Gleich wie ich 
auch mufs gedultig sein. Denn wenn ich es nicht thun wil 
und du auch nicht, wer wils denn thun? Darumb kan ich 
dich nicht von mir lassen" 2).
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Ob dem Ritter Gunstbezeugungen seitens seines Fursten 
zuteil geworden sind, mag dahingestellt bleiben. Zwar war 
in einem Lehnsbrief des Kurfiirsten Friedrich und des Herzogs 
Johann d. d. Zwickau 1518 Febr. 17 „um unterteniger, trener 
und angenemer Dienste willen, so uns unser hauptmann zu 
Weymar, Rath und lieber getreuer Friderich Thun bis anher 
williglich gethan und er und seine Erben fiiran thun sollen 
und mogen, zu ergezlichkeit solcher Dienste und aus beson- 
deren Gnaden" dem Friderich Thun und seinen rechten Leibes- 
Lehnserben die Anwartschaft auf von Zedwitz’sche Giiter im 
Brambach erteilt worden, die Wirksamkeit dieser Yerleihung 
wurde jedoch spater in Zweifel gezogen.

Einem Fursten, wie Friedrich dem Weisen, der, unge- 
achtet der Kleinheit seines Landes und der Beschranktheit 
seiner Mittel, unter den Anfechtungen offener und versteckter 
Gegner und im Kampfe mit der auf das Friedfertige gerich- 
teten Anlage seines eignen Wesens, der grofsen geistigen und 
nationalen Bewegung der Reformationszeit in der Geburts- 
stunde mit staatsmannischer Yorsicht zum Leben yerhalf — 
einem solchen Fursten in einer unmittelbaren Stellung treu 
gedient zu haben und haben dienen zu kdnnen, ist Thun’s 
„Yerdienst und Gluck“ gewesen.

bores non amplius posset, sapienter respondit Elector: Vides, fidelissime 
etc. ; ferner bei Schlegel, De nummis Salfeld. u. a. aa. 00.



Das hier wiedergegebene Siegel Friedrichs von Thun 
hangt, in gelbes Wachs gedriickt, einer in Weimar im Haupt- 
und Staatsarehiy yorhandenen Pergament-Originalurkunde von 
1511 Januar 10 an, It. dereń Balthasar Graf und Herr zu. 
Swartzburg, und fridericłi v o n d hun zur w e y s s e m- 
burg, Hauptmann zu wy mar, ais dazu yerordnete 
Rathe Friederichs, Kurfursten, und Johanns’ Herzogen zu 
Sachsen, und Gunter Graf zu Swartzburg Herr zu Arnstedt 
und Sundershaussen, Sigmundt Graf zu Gleichen Herr zu 
Thonna, Gebhart Graf und Herr zu mansfelt und Hainrich 
Reuss yon plawen der jungere, Herr zu Greutz und Cranch- 
felt, ais die Freunde der Parteien, zwischen Hainrichen dem 
jungern yon Weyda Herrn zu Wildennfels einer- und Wolffen 
und Ernsten von Schonnburg, Gebriidern, Herrn zu Glauchaw 
anderseits einen Yergleich stiften, betreffend: die Manner zu



Friedr. v. Thun, Kurf. Friedrichs d. Weisen Rat u. Hauptmann. 371 

ortmannsdorff, die zehn Manner zu Reinstorff, eine Wiese 
(zu ?), die Jagd auf den Zceller und Wildenfelser Holzern 
und in dem hochprummer oder gotshaus wald, bei der lessnitz 
gelegen, endlich die acht Bauern zu hertmanssdorff. Es 
siegeln die beiden Ratę und die vier Freunde. Geschehen: 
Jhene, freitags nach der haylign drey kunigtag funffzcehen 
hundert und eylff jhar.

Yon den in obiger Reihenfolge (Balthasar, Friedrich, 
Giinther, Siegmund, Gebhart, Heinrich) anhangenden Siegeln 
sind alle mit Ausnahme des dritten erhalten. Das Siegel 
unseres Hauptmanns hat jedoch einige Beschadigungen er- 
litten. Der Heim ist plattgedriickt, so dafs seine Form, in- 
gleichen die der Helmkrone nicht mit voller Deutlichkeit zu 
erkennen ist, weshalb der Zeichner, unter Zugrundelegung der 
auf den andern Siegeln ersichtlichen Formen, etwas nach- 
geholfen hat. Die Schraffierung der gestiirzten Spitze im 
silbernen Schild ist zur Yerdeutlichung der Farbę nachge- 
tragen worden. Die Inschrift „fridrich von dune“, wenn so 
richtig gelesen, wiirde darauf deuten, dafs das Petschaft schon 
lange Zeit vorher angefertigt worden, da um die Zeit der 
Urkunde, 1511, die Form „Dune“ schon selten geworden und 
durch „Thun“ ersetzt worden war. Friedrich selbst schrieb, 
wie schon bemerkt (S. 326 Anm. 2), seinen Namen „Thun“ 
und siegelte regelmafsig mit einem nur den Wappenschild und 
dariiber die Buchstaben F V T zeigenden Siegel.
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JLrieben die Schrecken des Krieges nicht selten Fliicht- 
linge aus weiter Ferne und aus allen Himmelsgegenden nach 
Arnstadt, so kamen denn auch schon Hilfsbediirftige aus 
Thiiringen selbst. Ja, ais Herzog Friedrich, der fiir die 
Spanier geworben, sich im Winter 1622—23 ins erfurtische 
Gebiet eingelagert hatte, suchten, wie schon erwahnt, zeit- 
weise ganze Dorfschaften Schutz hinter Arnstadts Mauern, und 
die Heimbiirgen sprachen dann in besonderen Zuschriften dem 
Rat der Stadt ihren Dank fiir die freundliche Aufnahme aus. 
Es konnte nicht fehlen, dafs bei der beginnenden Fluktuation 
der Bevólkerung, die sich dann im Yerlauf des Krieges noch 
immer steigerte, auch Elemente zweifelhafter Art sich in der 
Stadt einzubiirgern suchten. Wiederholt hóren wir die Klage 
der Yierleute iiber fremde Gesellen, die nicht zum Sakramente 
kommen und sich des heidnischen Fluchens befleifsigen, Sonn- 
tags unter der Kirche zum Rasselspiel auf die Schiefshauser 
oder unter dem Gelaute der Glocken auf die Dorfer eilen, 
um dort bei Yollerei und Tanz Freyel zu iiben. Klagen 
wegen yersteckter Papisterei werden laut, und eine Madelin- 
schulmeisterin wird von der geistlichen Behorde yernommen, 
weil sie in Erfurt bei den weifsen Nonnen aus- und eingehe 
und mit ihnen kommuniziere. Dann wird wieder geklagt, 
dafs im Hause des Totengrabers oft yerdachtige Fremde seien, 
die ihres Wesens keinen Schein hatten und wider Yorschrift 
beim Ratę keine Markę losten, dafs sie bleiben diirften. Die 
Bruder und Schwestern des Lazaretts vor dem Thore fiihren 
Beschwerde iiber ihren Hausyater, dafs derselbe allerlei Ge- 

25*
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sindlein, auch Landstreicher und Manner mit langen Biichsen, 
so auf Raub ausgingen, nachtige oder auch Manner in schwar- 
zen Manteln, die mit ihren Yetteln auf gefalschte Schriften 
hin um Brandsteuer bettelten.

Schon sieht sich der Rat der Stadt gendtigt, eine niicht- 
liche Feldwache einzurichten, die auf die Yorgange vor den 
Thoren Obacht nehmen soli.

Wer mag bei diesen Zustanden noch gern auf dem Dorfe 
leben? So will der Schuldiener Gottwalt, der 44 Jahre in 
Ettischleben gedient, wegen des fortwahrenden Kriegsgeschreies 
um seiner Sicherheit willen nach Arnstadt ziehen in die ver- 
sprochene Herberge beim Eidam. Er sei nicht fremd in der 
Stadt, heifst es in seiner Zuschrift an den Rat, da er doch 
1575 seinen christlichen Kirchgang daselbst celebriert und 
begangen habe, wenn auch freilich der Ratsherrn, die auf 
seiner Hochzeit getanzt, keiner mehr am Leben sei. Gott
walt bittet, dafs er sein Leben, welches nicht lange mehr 
dauern konne, da er so viel bose Zeit erfahren, in Arnstadt be- 
schliefsen diirfe. Gar bald, hoffe er, werde Gott ein Ende machen.

Doch auch jungę Schuldiener suchen ein Unterkommen 
zu Arnstadt, so Georg Most zu Tobą, „zum Amte Keula ge- 
horig“. Das Kriegsvolk, das an der Grenze im hohensteinischen 
Lande einąuartiert sei, mache die Gegend hdchst gefahrlich. 
Doch sei auch an dem Orte ein kaltes und hartes Wasser, 
das er nur mit Unkraften vertragen konne. Auch sei das 
Amt eines Schulmeisters an ihm selber wegen des vielen 
Lautens gar schadlich und gefahrlich. So sei er mit seiner 
lieben Hausehre darauf bedacht, in Arnstadt einen Brauhof 
zu kaufen und daneben eine Rechenschule zu halten. Man 
mogę ihn doch ais einen jungen Rechenmeister nach Arnstadt 
vocieren, zumal er daselbst sein alt Mutterlein habe, eine 
Wittib von 79 Jahren.

Eine Arnstadterin, die in Mahren verheiratet, fluchtet 
mit ihrem Mannę, nachdem sie durch Einquartierung, Brand- 
stiftung, Kriegssteuer um das Ihre gekommen, ebenfalls in 
ihre Heimatstadt.
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Aber es fehlte nicht an noch bedenklichern Anzeichen 
der kommenden Zeiten. Yereinzelte ubermiitige und freyel- 
hafte Kriegsgesellen yerkiindeten wie Sturmyogel die Schrecken 
nahenden Unheils und der Einlagerung einer gewaltthatigen 
Soldateska.

Schon 1619 hatten einige Reiter, welche in Ichtershausen 
zu Q,uartier lagen, vom Marktplatz zu Arnstadt eine Biirgers- 
tochter hinweggefiihrt. Aus den Ratsprotokollen ersehen wir, 
wie 1624 ein ubermutiger Kriegsmann durch wiederholte 
Schiisse aus „Frobenii Gasthof“ die Biirgerschaft in Schrecken 
setzt. Er reitet dann durch die Fleischgasse und iiber den 
Holzmarkt und schlagt den begegnenden Biirgersleuten mit 
dem blofsen Degen die Hutę yom Kopf, schiefst nach Enten 
und Gansen, reitet in Morings Backhaus, wo yiel Leute bei- 
sammen, und schreckt durch wiederholte Schiisse auch die 
Backerin, welche sich baldiger Geburt yersieht, fast zu Tode.

Dann lagert er sich im Gasthaus zur Gans ein, rumort 
gewaltig und macht den bedrangten Wirt ganz wehrlos. Erst 
der Wachmannschaft, yon dem Stadtthore abgefertigt, steht er 
Rede: Julius yon Marenfeld heifse er, doch seine Hand (Wehre) 
gebe er nicht yon sich. Die Biirgermeister, welche mit 
einer Rotte Musketiere kommen, maehen ihn dingfest, „bis 
ihm Grali. Gnaden Audienz geben werde“.

Wieder finden wir einen Lieutenant mit lustigen Freun
den im Ratskeller. Sie schiefsen aus den Fenstern und auf 
Zulauf der Biirgerschaft rufen sie spottisch, sie móchten gern 
sehen, wer es ihnen wehren wolle. Doch dem Stallmeister 
des Grafen, der bald erscheint, wird Antwort nicht yerweigert. 
Leichenhauer heifse er, sachsiseher Lieutenant sei er; sie 
hatten Spielleute gehabt, welche die Hascher hinausgewiesen. 
Das habe sie geargert, Soldaten seien lustig und nicht jtingfer- 
lich. — Sie yersprechen zuletzt mit Hand und Mund, das 
Schiefsen einzustellen.

Gefahrlichere Persónlichkeiten sind es, welche im No- 
yember desselben Jahres durch Musketiere und Hellebardiere 
zum Rathaus gefiihrt und durch Kanzler Lappe, den der Graf 
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abgesehickt, „die captivos zu examiuiren“, vernommen werden. 
Rittmeister Jonas aus Hildesheim sagt aus, er sei friiher in 
Bestallung des von Mansfeld geritten, sei ihm aber erbarmlich 
ergangen, da die Spanier ihm bei Kassel alles geraubt, habe 
die Bauera ansprechen miissen; nun wolle er wieder zu den 
Mansfeldem. Ob er die Schafer kenne, die er bei Saufeld 
zu Boden geschlagen ? Und woher das graue Pferd sei, das 
er reite? — Der Wirt zum Greif erhebet die Anklage, dafs 
Rittmeister Jonas Fuhrleute angetastet, von denen der eine 
wohl gar tot geblieben, und dafs er auf der Leipziger Strafse 
zur Zeit der Messe geweglagert.

Zwei Begleiter des Rittmeisters haben nach ihrer Aus- 
sage denselben in der Tanne auf dem Anger zu Erfurt ge- 
troffen und, da sie sich einen Herrn suchen miissen, ihm zu- 
gesagt, mit ihm nach Strafsburg zu den Mansfeldem zu reiten.

Auf des Kanzlers Befragen, ob sie nicht wiifsten, dafs 
der Kaiser es verboten, sich unter den Mansfeld zu stellen, 
geben sie es zu, dafs ihnen schon in Erfurt das kaiserliche 
Mandat bekannt geworden; wenn sie sonst Bestallung fanden, 
wurden sie es nicht thun.

Burger Kaufmann weifs gewifs, dafs der Rittmeister schon 
vor zehn Wochen in Arnstadt gewesen und seine Pistolen 
versetzt, dann aber zur Zeit der Messe des Geldes viel gehabt. 
Auch der "Wachtmeister kann bezeugen, dafs er keinen Mangel 
an Geld bei den Reitern mehr verspiirt.

Das Netz zieht sich enger um das Haupt der Ange- 
klagten. Der Wachtmeister erhalt vom Kanzler Befehl, den
selben Degen, Sporen, Feldzeichen abzunehmen, „weil sie 
Unseres Gnadigen Herrn Gefangene sein sollen".

Der weitere Gang der Untersuchung entzieht sich uns, 
da dieselbe nun vor der graflichen Kanzlei gefiihrt worden 
ist. Die Chronik des Olearius aber, die sonst fiir die Zeiten 
des dreifsigjahrigen Krieges sehr wenig Anhalt bietet, giebt 
uns den endlichen Ausgang:

„A. C. 1625 den 26. Mart, sind nach Urtheil und Reeht 
fiir dem Siechhofe 3 Frey-Reuter, Henr. Jonas von Sundra 
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aet. 34. ein Ehemann, Rittmeister; Andr. Labę von Regens
burg aetat. 24. ein Cornet, Leonhard Fischer bei Wertheim 
im Ertzbistum Mainz biirtig, ein Soldat aetat. 22. mit dem 
Schwerdt gerichtet worden und freudig gestorben."

Summarischer pflegte man anderswo zu verfahren, und 
das theatrum Europaeum belehrt uns, dafs man der Streifer 
und Raubyógel damals gar yiel aufgefangen und justifiziert 
und teils im Stiefel, yerguldeten Sporen und kostlichen Klei- 
dern aufgekniipft und auf die Bader gelegt.

Um solchen Freibeutern und Freireitern, noch mehr um 
etwaigen Einfallen der Ligatruppen moglichst zu begegnen, 
die sich damals unter Tilly in Hessen und auf dem Eichs- 
felde gelagert, sahen sich die Viergrafen von Schwarzburg 
sehon 1623 genotigt, einige Fahnlein Fufsvolk und auch 
Rei ter anzuwerben, welche teilweise auch, zum Leidwesen 
der Burger, in Arnstadt einquartiert wurden. Wegen Strei- 
fens und Pliinderns mufste damals die Landwehr bei Keula 
besetzt werden. Doch ging die Gefahr bald yoriiber, da 
Tilly’s Truppen sehon wegen grofsen Wassermangels sich auf 
dem Plateau des Eichsfeldes nicht halten konnten.

Aber es war leichter zu werben, ais geworbenes Volk 
wieder abzudanken, und Graf Giinther zu Arnstadt beschwert 
sich seinen Briidern gegeniiber, dafs die auf gesamten Kredit 
der Yiergrafen geworbene Mannschaft trotz yolliger Barzahlung 
sich wenig bereit gezeigt.

Das Defensionsvolk, der Burger- und Bauernausschufs, 
mufste aber sehon zur Zeit der Einlagerung Friedrichs von 
Altenburg in das erfurtische Gebiet Tag und Nacht in voller 
Bereitschaft sein. Unter dem 22. Januar 1623 sandte der 
Rat zu Erfurt an Graf Giinther ein Gesuch, doch dero Aus- 
schufs gnadige ordinanz zu erteilen, dafs derselbe seine 
armen bedrangten Leute auf dem Lande nach Gelegenheit 
succurieren und beschiitzen helfen mogę, wogegen yon seiten 
der Stadt Erfurt auf unverhofften Notfall ein Gleiches ver- 
sprochen wurde.

Doch ging die Gefahr gliicklich yoriiber. Das schwarz- 



382 Arnstadt in den Zeiten des dreifsigjahrigen Krieges.

burgische Grafenhaus behielt in den Wirren der Zeit seine 
zuwartende Stellung bei, wahrend einzelne Fursten des 
ernstinischen Hauses fiir die eyangelische Sache zu den 
Waffen griffen, der Kurfiirst aber auf seiten des Kaisers stand.

Johann Georg begab sich denn auch im Juli 1624 zur 
Zusammenkunft deutscher Fiirsten in Schleusingen, wo er 
sich bereit erklarte, Herzog Maximilian yon Baiern „hinfiiro 
fiir einen Kurfiirsten und Kollegen zu halten".

Mitte Juni lief eine Zuschrift am graflichen Hofe ein, 
die seinen hohen Besuch in nachste Aussicht stellte:

Yon Gottes Gnaden Johann George, Herzog zu Sachsen, 
Giilieh, Cleve und Berg

Unsern Grufs zuvor. Wohlgeborne, lieben getreue, Wir 
geben euch gnedigst zu erkennen, dafs wir eine Reise in die 
Fiirstliche Grafschaft Hennebergk zu einer angestalten Zu
sammenkunft zu thun und den drei und zwanzigsten dieses 
Monats zu Arnstadt einzukommen und zu benachten, auch 
yolgendes Tages (welches jedoch noch zweifelhaftig) aldo mit 
ungeyer fiinfhundert pferden stille zu liegen entschlossen,

Ist demnach hiermit unser gnedigst begern, Ir wollet 
die anordnung thun, dafs nicht allein wir und die unsrigen 
(dereń Yerzeichnifs unser Forirer zeitlich mit sich bringen 
soli) mit nottiirftigen Losamentern yersehn werden, sondern 
auch dasjenige, so zu unserer und der unserigen Bewirttung, 
auch fiitterung der Pferde nótig, bei der Handt und zu er- 
langen sein miige. Hieran geschieht uns zu gnedigsten ge- 
fallen und wir seind es in gnaden, damit wir euch ohne das 
wohlgewogen, zu erkennen geneigt.

Dat. Drefsden am 15. Juny. Anno 1624.
Johann Georg, Churfiirst.

Wir sehen, der Kurfiirst erbittet sich nicht, nein, er 
begehrt — Quartier und Kost zu Hof. Ist er doch fiir einen 
Teil der untern Grafschaft der Lehnsherr, und die graflichen 
Briider, die zwar die Einkiinfte des Landes geteilt, aber die 
Hoheitsrechte gemeinsam iiben, gehen bei ihm zu Lehn.

Doch ist er auch Kreisoberster und kann ais machtigster 
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Herr des eyangelischen Deutschlands schwacheren Standen 
in Fallen der Not Scliutz und Schirm bieten.

So war es denn naturlich, dafs Graf Giinther seine 
Briider alsbald von der kurfurstl. Zuschrift in Kenntnis setzt 
und einen glanzenden Empfang in Yorschlag bringt. Es sei 
das nicht allein ruhmlich, sondern auch niitzlich, damit sich 
das grafliche Haus bei den jetzigen sorglichen Lauften und 
dem anziehenden kaiserl. Kriegsvolke des Schutzes Seiner 
Kurfiirst. Gnaden stets zu getrdsten habe. Es sei geraten, 
ais getreue Lehnsgrafen derselben gniidigsten favor bei dieser 
occasion zu demeriren und zu gewinnen. Da Ihre Kurf. 
Gnaden in dem ausgebrannten Stadtlein Ilmenau einzulosiren 
keine Gelegenheit habe, miisse er notwendig zu Arnstadt 
rerbleiben. Die unvermeidliche kostbare Ausrichtung sei 
naturlich gemeinsam zu tragen.

Wir konnen aus den Zahlenreihen alter Rechnungen 
ersehen, welche Bewegung bei Hofe und in der Stadt die 
Nachricht „der Kurfiirst kommt!“ hervorgerufen. Berittene 
und unberittene Boten eilen nach allen Richtungen aus, 
Wagen, von Trompetern begleitet, fahreu auf den yerschie- 
densten Strafsen, um alles, was ndtig, in grofster Eile herbei- 
zufiihren. Der Kurfiirst ist ais weidlicher Zecher bekannt, 
und seine 500 Trabanten werden hinter ihrem Herrn nicht 
zuriickbleiben wollen. So halt man es fiir geraten, zu den 
Yorraten heimischen Bieres noch Torgauer, Zerbster, Ein- 
becker, Neustadter, Naumburger herbeizuschaffen.

Boten gehen nach Weimar, um von der dortigen Hof- 
kiiche noch Koche und Kiichenjungen zur Aushilfe zu erbitten, 
nach Erfurt, um zween Schwane zu Schaugerichten, nach 
Molsdorf, um kleine Fische zu holen. Andre Boten ziehen 
aus, noch einige „Sangerjungen“ fiir die Kapelle des Grafen 
herbeizufiihren, dereń Geigenwerk neu besaitet und dereń 
Jlusikantenjungen neu bekleidet werden.

Die umfassendsten Auftrage aber gehen nach Niirnberg 
an den Konfekten- und Gewiirzhandler Forstenhauser (?), 
dessen Rechnungen dann nicht weniger ais 334 Gulden be- 
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tragen. Der Kaufherr sendet kandierte Rosmarin-, kandierte 
Majoran-, Rosen- und Betonienblatter, doch auch ganze Rosen 
und Gelbfeilen und Friichte allerlei Art in Kandis, ais Erbes- 
berlein, Phirsing, Morellen, Mandeln, Muskatellerbirnen und 
Marseillenfeigen in Marzipan. Dann wieder sendet er welsche 
Wiirst von Zuckerwerk und Schalen mit Mandeln unter 
einem aufgezogenen Eis.

Yon wesentlicher Bedeutung sind die Schauessen, welche 
er an die Boten liefert, mit Historien yon schbnem Wachs- 
werk, desgleichen einen Berg mit 3 Kreuzen und die 7 Tu- 
genden von Marzipan und mancherlei Zuckerbilder.

Die feinsten Gemiise diirfen nicht fehlen, ais Artischocken, 
Kiimmerling, „Andieffen“; noch weniger die seltensten Ge- 
wiirze und die kostlichsten Weine: Malyasier, Rheinfall, Peter 
Simonis.

Doch auch dem Apotheker, den Kramem, den Hand- 
werkern in der Stadt wird bei Gelegenheit der kurfiirstlichen 
Ausrichtung viel Yerdienst zugewandt. Die Schiefshauser, 
das Reithaus, die Rennbahn, das Grottenwerk, viele Zimmer 
des Schlosses yerlangen neuen Aufputz. Der Maler Horche 
hat alle Geweihe der grofsen Hof- und gehornten Stube und 
die Schauessen der herrschaftlichen Kuchę zu yergolden ; die 
grofsen Pasteten mit den drei Meerrossen, auf denen der 
Neptunus sitzt, zwei aufstehende Einhórner, zwei liegende 
Gemsen und einen aufspringenden Hirsch, zwei Adler, zwei 
grofse Walfische und einen Meerdrachen mit Farbę und Gold 
zu yersehen. Doch auch die Gerichte, welche zum Mahle 
selbst bestimmt sind, wie die Rehkeulen und Schweinskópfe 
und die machtigen Karpfen, hat er zu yergolden, desgleichen 
einen Blumenkrug und einen Knopf iiber dem Bette des 
Kurfiirst en.

Da dem grofsen Gefolge auch ein Festgelage auf dem 
Tanzboden des Rathauses gegeben werden soli, so wird eine 
„ Kuchę “ aus dem Halben Mond hinaufgefuhrt, Gregorius 
Hellermann liefert Hunderte yon Wein- und Bierglasern, des
gleichen eine Anzahl machtiger Humpen; Krebse, Schmerlen, 
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kleine Gemangfische, Lachs, Biicklinge und Halbfische werden 
yon andern Handlera geliefert. Der Ratskellerwirt stellt an 
Weizenbier 44x/4 Eimer zu 95 Gulden und 83/4 Eimer 
Weines zu 35 Gulden in Anrechnung.

Wir sehen, die graflichen Bruder, die samtlich personlich 
.zugegen waren, unterliefsen nichts, dem Lehnsherrn die 
hochsten Ehren zu erweisen; sie geleiteten denselben auch 
noch auf stattliche Weise bis iiber Plaue hinaus an die „Fron- 
tirung“, doch weiter nicht. Kannten sie doch den Zweck 
der Sehleusinger Zusammenkunft, welche das Geschehene gut 
heifsen und dem Herzog von Bayern die Kur zusprechen sollte. 
Nur einer der schwarzburgischen Yiergrafen, Anton Heinrich, 
war auf jener Versammlung anwesend und nahm an der 
grofsen Jagd im Thiiringer Wald Anteil, auf welcher 150 
Stiick Wild von Hirsch und Hinden gefallet und gefangen 
wurden.

Es war am 6. Mai 1626, ais der Kanzler Dr. Guttieh 
zum Rathaus kam und vor dem Senat der Stadt im Namen 
des Grafen die Erklarung gab, dafs man nicht mehr wisse, 
wie hier des Orts das Kriegsvolk langer abgewendet werden 
konnte, sobald es Quartier verlange. Sei doch die Nachbar- 
schaft Ohrdruf mit der Grafschaft Gleichen von Obrist Merode 
mit Quartier belegt.

Jedenfalls sei es geraten, wenn die Biirgerschaft eine 
Anlage mache und etzlich Geld zusammenschiefse, damit die 
Gbristen und Rittmeister ihre Quartiere wo anders nahmen. 
Nicht der Graf wolle das Geld, es konne dasselbe beim Ratę 
bleiben, aber zur Stelle miisse es sein, wenn Durchziige er- 
folgten; yielleicht dafs man’s alsbald gebrauche.

Man tritt erschrocken in die Beratung ein. Biirger- 
meister Schneider halt es fiir geboten, zusammenzuschiefsen 
fiir den kiinftigen Fali. Auch Biirgermeister Frobenius halt 
es fiir gut, aber nicht durch Steuer und Auflage. Noch sei 
die Biirgerschaft erschopft und sei wenig auszurichten.
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So sei es, lassen sich andere Stimmen vernehmen ; woll
ten aus gutem Willen geben. Besser sei es, gutwillig geben, 
ais sich das Seinige nehmen lassen; besser zur Abwendung 
der Not und Fahr nach Yermogen steuern, ais dafs die Sol- 
daten Kisten und Kasten aufschlagen.

Nur Ein Ratskumpe weigert seine Zustimmung. „Wenn 
man jetzund etwas zusammenschiefse, schnell wiirden die 
Lehnsherrn in Weimar solches begehrn“.

Die andern alle sind dafiir, dafs man gebe und Frieden 
habe. Wiirden sie Quartier gewiihren, so seien sie Gefangenen 
gleich.

Auch die Yierherren, die Yertreter der Gemeine, sind zu- 
gegen und stimmen fiir freiwillige Steuer.

Doch auf die Frage des Kanzlers, wie viel ein jeder steuern 
wolle, das Yerderben abzuwenden, folgt langes Schweigen. 
Endlich erhebt sich Yiermann Seber. Er habe nichts fiir der 
Stadt und vor den Thoren, erklart er, und doch wolle er 
einen dieken Thaler geben. Im stolzen Bewufstsein, die 
Stadt vor Kriegspressuren behiitet zu haben, setzt er sich 
wieder, doch mit der Bemerkung, es diirfe die Biirgerschaft 
nicht erfahren, dafs er so bald gewilligt.

Konsuln, Quastoren, Adilen und Senat der Stadt, wie 
sich die Ratsversammlung nach antikem Yorbild zu nennen 
beliebt, stehen ahnungslos einer traurigen Zukunft und einer 
Zeit endloser Not gegenuber und glauben mit ihrer frei- 
willigen Steuer, die wohl kaum ausreichend war, auch nur 
einen der Friedlandischen Rittmeister zur Weiterfiihrung eines 
Reiterfahnleins zu bestimmen, die Heimatstadt vor Yerwal- 
tigung und Einlagerung gesichert zu haben. Und doch war 
es gut, dafs man auf „etzlich Geld“ Bedacht genommen; denn 
der Guartiermeister Merode’s kam, und eine Yerehrung von 
400 Reichsthalern konnte nicht umgangen werden, wahrend 
der Obrist selbst schon anderweits kontentiert worden war.

So brauste die Merode’sche Armada mit 6000 noch un- 
gemusterter Wallonen, die er jiingst fiir den Kaiser geworben, 
mit allerlei boser und heidnischer Nation, wie die Chroniken
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berichten, mit einem Trofs von hundert Wagen voll ge- 
stohlener Beute, voll Diebsgesellen, voll Kranker, voll halb- 
wiichsiger Jungen, voll Soldatendirnen in der Nahe Arnstadts 
wie ein yerwiistender Strom vor iiber und nahm ihren Weg 
in die untere Grafschaft und nach Allstadt. Yon diesem 
Hauptquartier aus wurden die ernstinischen Lande, einst der 
Ausgangspunkt der reformatorischen Bewegung, jetzt einer 
gegenkaiserlichen Strómung, mit starker Kontribution und 
anderer Kriegslast belegt. Doch auch die anderen Staaten 
und Stadte Thiiringens mufsten biifsen, und fluchtig irrte so 
mancher von Hans und Herd.

In Arnstadt sah man sich, der wachsenden Unsicherheit 
gegeniiber, welche die Merodebriider iiber Thiiringen fiihrten, 
zu strengerem Wachtdienst au den Thoren genótigt. Ein 
neuer Wachtmeister, ein Soldat, der 33 Afonate beim Kur- 
fiirsten von Sachsen gedient und gute testimonia aufweist, 
wird auf 4 Wochen in Dienst genommen, alsdann aber durch 
den bewiihrten Wachtmeister Locke ersetzt.

Schon mufs auch ofters zu Nacht eine Razzia, wie man 
es heutzutage nennt, vor den Thoren abgehalten werden. 
Im Lazarett greift man einen fliichtigen Soldaten auf, der 
dem Kolalto entlaufen und aus Ndrdlingen biirtig, des Orts 
Gelegenheit nicht kennt. Sei spat in der Nacht von Reitern 
yerfolgt an die Walkmiihie kommen, doch ohne Einlafs zu 
finden. Im Dunkel habe er das Licht in der armen Leute 
Hause wahrgenommen; die hatten mitleidig ihm die Thiir 
gebffnet. „Der Fliichtling diirfe die Stadt nicht in Gefahr 
bringen; man wolle ihn seinem Lieutenant ausliefern" lautet 
anderen Tags der Beschlufs des Rates. Doch menschen- 
freundlich, wie er ist, legt er Fiirbitte fur ihn ein.

Auch im Hause des Rotgerbers vor dem Wachsen- 
burger Thore greift die nachtliche Feldwache einen Fliicht- 
ling auf, einen Zimmermann aus dem Honsteinschen. Die 
ganze Grafschaft, lautet seine Aussage, liege yoller Soldaten. 
Sei aus Haus und Herd yor ihnen geflohen und suche in 
Arnstadt, wo er yor Jahren schon an der Grafin yon Oranien 
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Haus gezimmert, nochmals Arbeit. Man solle ihn dulden; 
sobald es Friede, wolle er wieder heim.

Den haufigen Abfertigungen von seiten des Grafen und 
den geschickten Unterhandlungen seiner Ratę hatte es wohl 
die obere Grafschaft zu yerdanken, dafs sie noch Sommer 
und Herbst im Frieden bleiben konnte. Erst gegen Weih- 
nacht ziehen zwei Schwadronen des Herzogs von Braunschweig- 
Liineburg in die Dórfer des Amtes Arnstadt ein. Schon die 
walschen Namen ihrer Fuhrer La Yioletta und Fontenelle 
weisen darauf hin, wie Deutschlands Fluren yon den Rossen 
fremder Abenteurer zerstampft werden.

Arnstadt selbst konnte das Weihnachtsfest ais unbelegte 
Stadt feiern. Aber war die Soldateska aufs Land quartiert, 
so sollte doch die Stadt das Ihre thun und zu Futter, Spei- 
sung, Lohnung kontribuieren.

Die Burgermeister werden zu Hofe erfordert, wo der 
Kanzler ihnen anbefiehlt, unyerziiglich der Biirgerschaft 
die Einlagerung kaiserlichen Kriegsvolks kundzugeben, und 
zwar mit dem ausdriicklichen Bedeuten, dafs Stadt und Land 
die gleiche Burdę zu tragen habe. In der Ratssitzung des 
20. Dezember zeigt sich wenig Neigung. Wohin doch die 
freiwillige Steuer gekommen? fragt der eine; wozu doch den 
Bauern helfen? der andere. Hatten doch die Bauern mit 
dem bósen Pldtzergeld grofsen Schaden gethan, hatten rotes 
Geld zur Stadt gebracht, der Burger Bier und Wein gesoffen 
und ihr schweres Geld mit von dannen nommen. Wozu solch 
losen Gesellen auf den Dbrfern auch noch geben?

Indessen siegt doch des Biirgermeisters Frobenius An- 
sicht, dafs man sich zu einer Geldleistung willig zeige, aber 
um der Biirgerschaft willen auf einen schriftlichen Befehl der 
graflichen Kanzlei dringe. Auch diirften, wie sonst oft, die 
sonderlich yermdgenden Leute nicht leer ausgehen. Zur 
Naturalleistung aber will man sich um so weniger yerstehen, 
ais man sich der Yiktualien doch erst vom Lande erholen miisse.

Ehe aber noch Neujahr ins Land gekommen, hatten die 
Burger trotz grofsen Widerstrebens schon so manches an 
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Yiktualien in die Kommifshauser der Dorfschaften einliefern 
miissen: 85 Eafs Stadtbier, 48 Eimer heurigen Stadtweins, 
90 Pfd. Gewiirz und Konfekt, und schon hatten sie auch den 
Ubermut Friedlandischer Truppen erfahren, die ein Gebriiu, 
das man doch zuvor gekostet und fiir gut befunden, mit 
Hohn und Spott zuriickweisen.

Am 8. Januar 1627 finden wir Senat und Yierleute 
wegen unvermeidlicher Anlage bei einander. Die Yierleute 
wissen zu berichten, dafs die Lehnsherren, die Herzbge zu 
Weimar, die kaiserlichen Soldaten in die Grafschaft gelegt, 
um die eignen Lande zu entlasten. So sei, wenn man willige, 
das grofse Bedenken, weil auch Altenburg und Koburg zur 
weimarischen Linie gehórten, dafs man auch von dort aus 
mit (Juartier belegt werde.

Ein Bevollmachtigter aus grań. Kanzlei giebt die Er- 
klarung ab, dafs von Sr. Gnaden dem Grafen alles geschehen, 
das Land vor Quartierung zu retten. Da es nicht liinger 
mdglich, so móge die Stadt eine Kompagnie in ihre Mauern 
nehmen, oder den Dorfschaften durch Kontribution und Yik
tualien zu Hilfe kommen.

Haben sich Ihre Gnaden an Sr. Majestat dem Kaiser 
versiindigt, hórt man eine Stimme rufen, dafs man solle Geld 
geben oder Truppen nehmen ? Die 27 Ortschaften des Amtes, 
lafst sich ein Kammerer wernehmen, seien zehnmal reicher ais die 
Stadt. Wozu der Biirgerschaft so Unertragliches auferlegen r

Jedenfalls aber, darin stimmen alle iiberein, miisse jed- 
weder in Handel und Wandel, in mobilibus und immobilibus 
angeschlagen und die Last gleichmafsig gemacht werden. Die 
Flurbucher auf den Dbrfern, die Geschofsregister in der Stadt 
wurden einen Anhalt geben, dafs niemand Unrecht geschehe.

So kommt denn auch am 27. Jenner eine Zufertigung 
aus graflicher Kanzlei, dafs eine Anlage gemacht, die Gleich- 
heit innegehalten und der arme Mann nicht uber Yermógen 
beschwert werden solle. „So soli jeder Burger sein Yer- 
mbgen in Haus und Hof, in Weinbergen, Ackern, Wiesen, 
Garten, Handlung, Handwerk und Gewerbe auf einen Zeddel 
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aufzeichnen und kiinftigen Montag — geliebt es Gott! — auf 
dem Rathhaus zu iiberantworten schuldig sein mit dieser 
Yerwarnung, wenn irgend wer etwas yerschweigen und dessen 
hinterkommen wiirde, dafs derselbe in gebiihrende Strafe ge- 
nommen werde.“

Es wird die Biirgerschaft durch. dffentlichen Ansohlag 
von dem Willen des Grafen in Kenntnis gesetzt.

Die Kammerer und die von der Gemeine rechnen aus 
den ubergebenen Zeddeln heraus, dafs das Gesamtvermogen 
der Stadt

232 275 Gulden Kapitał 
betrage, und dafs, von 100 Gulden ein Schreckenberger 
gerechnet, der Einheitssatz der Anlage zu 398 Gulden zu 
nehmen sei.

Wir finden aber, dafs diese Selbsteinschatzung der Biirger- 
sehaft in ihren Ergebnissen Bedenken erregt, und eine Steuer- 
kommission von Haus zu Haus nochmalige Nachfrage halt, 
und bei Eingabe der Rechtszeddel im folgenden Jahre die 
Gewissen von der Kanzel aus auf das eindringlichste ge- 
schiirft werden.

Mufs die Biirgerschaft kontribuieren, so besteht sie ihrer- 
seits darauf, dafs auch der Adel herangezogen werde. Bei 
allgemeiner Beschwerung sei auch ungeachtet ihres Bitter- 
dienstes die Ritterschaft nicht frei. Die Yiermanner wissen 
zu berichten, dafs der Adel in koburger und gothaer Pflege 
zur Landsteuer gezogen werde.

Doch das ist auch Ansicht der graflichen Kanzlei. Sie 
findet es aber fiir nótig, dafs ein Ausschufs aus Ritterschaft, 
Biirgerschaft und Landschaft sich bilde, damit sie sich nicht 
alle immer wieder von ihrer Haushaltung alienieren miifsten.

Und so geschah es, und war das Strauben in Stadt und 
Land auch grofs, so arbeitet doch die Steuerschraube mit 
gutem Erfolg. Natiirlich verlangt auch der stadtische Haus- 
halt seine Befriedigung, und wir lesen denn bald, dafs der 
erste, und wieder, dafs der andere Termin des Geschosses zu 
sitzen angefangen und 14 Tage kontinuiert werden miisse.
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Die Burger sollen sich. gehorsamlicher, ais bisher geschehen, 
einstellen und zu andern Zwangsmitteln keine Ursach geben.

Der Barleistung an die Truppen gehen Naturallieferungen 
der mannigfaltigsten Art zur Seite. Die walschen Rittmeister 
beanspruehen gar manches fur ihre (Juartiere nach Marlis- 
hausen und Alkersleben. Der Arnstadter Wein, obwohl vom 
trefflichen Jahrgang 1624, will ihnen nicht munden. So 
miissen ihnen fiir ihre Tafel 4 Eimer besten Frankenweins 
zugefiihrt werden; dazu an Fischwerk, Gewiirz und anderer 
Kiichenspeise gar mancherlei.

Immer hoher steigern sich die Anspriiche an Burger - 
schaft, Bauern und Ritterschaft, ais sich im Friihjahr der 
Desfourische Regimentsstab in die obere Grafschaft einlagert.

,,7777 Gulden auf 11 Wochen, wbchentlich Kontribution, 
jede Woche 707 Gulden fur den Stab“ lautet ein Posten der 
Kontributionsrechnungen.

Aber die Friedlandischen Offiziere wollen nicht blofs 
piinktliche Zahlung, sie wollen sie auch in vollgiiltigster 
Miinze. Es finden sich gar „stattliche" Posten fiir Abgang 
an Miinze verzeichnet, „so hoher eingenommen, ais ausge- 
geben“. Selbst Konigs- und Reichsthaler, Philipps- und 
andere Thaler berechnen die Friedlandischen Musterschreiber 
den Steuerkommissaren um einen Groschen geringer, ais er 
in Handel und Wandel wertet.

Kommen die Kommissare mit Halbpatzen, wie sie die- 
selben yon den Bauern empfangen, so werden sie hohnisch 
abgewiesen und miissen sie unter grofsem Kursyerlust gegen 
Philippsthaler einwechseln, um nochmals Einbufse zu erfahren. 
Auch andere Kleinmiinze erleidet die scharfste Zuriickweisung, 
und der Steuereinnehmer Einer mufs in hastiger Eile nach 
Ilmenau reisen, um dort gegen hohes Wechselgeld Reichs
thaler aufzutreiben. Geschieht dann die Auszahlung wie 
bfters bei Licht, so mufs den Zahlmeistern noch ein beson- 
deres Honorarium fiir ihre nachtliche Miihewaltung gewahrt 
werden.

XIV. 26
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Im iibrigen erfahrt das Desfourische Volk in der Dorf- 
chronik des Pfarrers Schmidt zu Dornheim eine nicht un- 
giinstige Beurteilung. Wir werden die Einzeichnungen diescs 
wackern Pfarrherrn, der mit klarem Blick und mutigem 
Herzen den Schrecknissen der Zeit gegeniibersteht, gar nicht 
selten und dann gewifs mit guter Belehrung zu Bate ziehen ł).

Wie Bittmeister mit Rittmeister um die Quartiere in 
Streit gerat, weifs er ais Augenzeuge zu berichten. Der 
von Wangenheim vom lauenburgischen Regiment ist in die 
dem Yioletta assignierten Dorfer ohne Begriifsung des Grafen 
eingefallen. In der giildnen Gans zu Arnstadt treffen sich 
die Herren, und der Franzmann fordert alsbald den Deutschen 
vor die Faust. Der Wangenheim aber, welchem wohl an 
Raub und Beute, doch nicht am Zweikampf gelegen, entzieht 
sich der Forderung.

Wie aber selbst bei gutem Regiment das Schicksal manch 
friedlicher Ortschaft an einem Haare schwebt, davon weifs 
der Pfarrherr auch zu berichten. Yor seinem Dorfe finden 
die Soldaten einen ermordeten Kameraden, und ais sie im Orte 
selbst Blutspuren im Schnee wahrnehmen, so rufen die wilden 
Kriegsleute, man habe ihn im Dorf erschlagen und hinaus 
ins Feld geschleppt. Die geangsteten Bauern machen ver- 
gebens geltend, dafs das Blut von geschlachteten Schafen 
riihre, die man ins Ouartier schieken musse. Yon allen Seiten 
lauft die Soldateska heran, das friedliche Dorf in Asche zu 
legen. Da in der hóchsten Not kommt der Thater zu Tage, 
und das Dorf bleibt in Frieden.

Ais sich der Desfourische Stab einlagert, haben Arnstadts 
Burger bald Gelegenheit, das Hauptąuartier eines Wallen- 
steinisehen Obristlieutenants in nachster Nahe zu schauen. 
Graf Rivara hat sich nach Dornheim ąnartiert, wo es auf 
dem Enzenbergischen Gute „stattlich" zu wohnen war. Ein

1) Herr Pfarrer Muller zu Oberdorf hatte die Giite, dieselbe dem 
Verfasser zuganglich zu machen. Abkiirzung D. Chr. = Dornheimer 
Chronik.
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hundert Gulden wdchentliche Unterhaltungsgelder miissen ihm 
aufser den Naturalien gezahlt werden, und es war fiir jeden 
geraten, sich zu dem hohen Herrn gut zu stellen, denn er 
ziirnte leichtlich. Selbst der Sekretar des Grafen war dieser 
Ansieht und bat ihn zu Gevatter„ ais sein Tbchterlein 
Apollonia Susanna die Taufe empfing.

Kurz darauf erkrankte die Lieblingsstute des Grafen. 
Alsbald iibergiebt er sie dem Arnstadter Reitsehmidt iu die 
„Cura“. Doch schon wenige Tage darauf lauft beim Ratę 
der Stadt eine Klageschrift des Herrn Grafen ein, dafs der 
Reitschmidt seine edle Stute, da sie noch ganz lustig ge
wesen, verderbt und sie Tags nach tlbernahme mit Tode 
abgegangen.

Alsbald laufen die Stadtknechte, den Missethater vor 
Rat zu fordern. Er habe allerdings, so lautet seine Aus- 
sage, das Pferd in die „Cura“ genommen, auch allen moglichen 
Fleifs angewandt und gehofft, ein ehrlich Trankgeld daran 
zu yerdienen.

Aber das Pferd sei iuwendig zerrissen und die Maus 
entzwei gewesen. So konne er nicht dazu, dafs es yerreckt.

Ein Medikus nehme auch wohl einen Patienten an, konne 
aber nicht gut dafiir sein, dafs er heil bleiben solle. Er habe 
moglichsten Fleifs angewandt, berufe sich auf den Feldmeister.

Den Ablauf der Sache giebt ein Posten der Kontributions- 
rechnung „Eine lichtbraune Stute dem Grafen Johannes 
Baptista Rivara“.

Dafs auch bei guter Disziplin einzelne Soldaten sich an 
der Bauern Gut yergreifen, kann nicht wunder nehmen, 
wissen wir doch, welch wilde Gesellen Friedland’s Werbe- 
trommel unter die Fahne gerufen.

Ais der Knecht eines reichen Bauern zu Rudersleben, 
dem Filiale Pfarrers Schmidt, mit vier Rossen zu Acker 
zieht, kommt ein Soldat des Weges, der nur ein gering 
Pferd sein eigen nennt, tauscht ihm das beste aus, legt 
Sattel, Pistolen und alles darauf und reitet davon. Das 
Bauernpferd aber, durch das Rasseln der Steigbiigel und die 

26* 
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grofsen Sporen erschreckt, wirft seinen Reiter ab und eilt 
■wie toll dem fiiichtigen Kuechte nach. Bringt der Knecht 
seinem Herrn 5 Pferde heim. „Ber Dieb hat nichts ge- 
fordert“, gewifs auch ein Zeichen strenger Mannszucht.

Gegen Ende Marz sollen zu dem Regimentsstabe und 
einer Kompagnie (in Rockhausen) noch weitere drei Kom- 
pagnien ins Land gefiihrt werden. Da scheint es geraten, 
mit dem Obrist-Wachtmeister in Accord zu treten und den- 
selben zu bestimmen, gegen eine Abfindungssumme yon 
weiterer Quartieruug abzusehen.

Unter dem Siegel der Yerschwiegenheit wird dem Ratę 
der Stadt davon Kunde, und da eine grbfsere Summę — es 
wurdeij, 2000 Thaler in Aussicht genommen — aus der 
ohnehin schwerlastenden Kontribution unmóglich zu erheben 
war, so geht ihm in geheimer Sitzung die Mitteilung zu, der 
Graf sei bereit, seinen Silberschatz an Tafelgeschirr, auch 
selbst gegen Kaufmaunsinteressen von 12 aufs Hundert, ais 
Unterpfand einzusetzen. Biirgermeister Frobenius und die 
andern yom Rat sind der Ansicht, dafs das Anerbieten Sr. 
Gnaden mit unterthanigem Danke anzunehmen, dafs sich der 
Rat aber dafiir zu yerschreiben und das Silber ehestbald aus 
der Kontribution zu Ibsen schuldig sei.

Einhellig stimmt man dafiir, dafs man’s geheim halte. 
Konnte sonst jeder Wacht- und Rittmeister sich darauf be- 
rufen und Abzugsgelder u. dergl. yerlangen. Auch den Vier- 
leuten miisse es eingebunden werden, nichts yerlauten zu 
lassen. Miisse man doch eben, weil Gefahr yorhanden, aus 
der Not eine Tugend machem

Der Silberschatz des Grafen wandert nach Erfurt. Die 
obere Grafschaft wird nicht weiter belegt. Am 8. Mai zieht 
auch der Stab ab, nachdem dem Grafen Riyara aus dem 
Amte Gehren noch 6 Kutschpferde yerehrt werden miissen. 
„Mosis Stab zeugt ab“, sagt Pfarrherr Thomas Schmidt; „wie 
dieser die Schlangen frafs, so haben diese Leute Schaafe, 
Rinder, Sehweine und Alles weggefressen!“
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Elf Wochen lag dieser Mosisstab im Lande uud machte 
es an barem Gelde um 17 292 Gulden und 9 Pfennig armer.

Und doch war der 8. Mai kein Maifesttag; denn schon 
nahen neue Truppenkbrper. In 200 Platzen Norddeutschlands 
standen Friedland’s Seharen, und zogen sie durch das eine 
Thor einer Stadt yon dannen, riickten neue Vblker durch ein 
anderes, ebenso ubermutig und ebenso beutelustig, ais die 
abziehenden.

Doch auch ins Frankische legte der Friedlander seine 
Truppen. So schickte er im Mai Herzog Maximilian Rudolph 
von Lauenburg nach dem Siiden. Eines der Regimenter dieses 
gefiirchteten Heerfuhrers nahm seinen Weg iiber Arnstadt. 
Da war aufserste Yorsicht geboten. Der Graf schickt einen 
seiner Ratę an den Herzog, „ob nicht der Anzug an andre 
Orte zu bringen sei“. Auch der yorangeeilte Quartiermeister 
wird durch ein besonderes honorarium ins Interesse gezogen. 
Trotzdem, das Regiment kommt und, obwohl nur einige Tage 
auf dem Durchzug, miissen dem Stabe fiir eine Woche und 
mehr Traktaments- und Stabgelder gezahlt werden.

Und ist der Mai zu Ende, so bringen Juni und Juli 
neue Gaste. Die Markgrafen von Brandenburg-Kulmbach 
ziehen heran. Auch diese Fiirsten sind in die Dienste des 
Kaisers getreten und helfen die norddeutschen Stande dem 
Willen des Friedlanders gefiigig machen. Markgraf Georg 
lagert sich in den Amtern Gehren und „Kafernburg" ein, 
yerlangt aber sein Q,uartier in der Stadt und drauet, da aller 
Yorrat aus den Ortschaften hinter die Mauern der Stadt ge- 
fluchtet sei, alsbald einzubrechen und solches mit Gewalt zu 
nehmen.

In schnell berufener Ratsyersammlung (4ter July) erklart 
sich dieselbe mit der graflichen Kanzlei einyerstanden, dafs 
alsbald Kanzler Giittich abgeordnet werde, um solches Unheil 
abzuwenden, „auch wenn in eyentum tausend Reichsthaler ge
boten werden mufsten“. Die Markgrafen lassen sich an ihren 
Hauptąuartieren zu Plaue und Marlishausen geniigen. Auch 
weifs man einen Rezefs zu erlangen, „es solle Ihrer Fiirstl..
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Gnaden Kriegsyolk zu Bofs und Fufs aus den Schwarzb. 
Amtern alsobald ohne einige Auspliinderung mit guter ordre 
abgefiihrt, all abgenommenes Vieh restituirt und die Vor- 
spannpferde ohne Aufenthalt zuruckgeschickt werden".

Da die Markgrafen in den Gebirgsorten keinen Wein 
erhalten, werden ihnen Weingelder besonders vergiitet und 
zum Abzug noch einige Eimer besten Frankenweines ais un- 
yermeidliche Verehrung zugesandt.

Nur bescheiden sind, um wenige Wochen spater, die For- 
derungen des Kapitans von Ziella, der dem General Altringer 
einen Nachschub von 130 Soldaten zufiihrt und fiir seine 
Soldaten einen Labetrunk vors Langwitzthor erheischt. Ihm 
selbst und seinem Offlzier geniigt ein Imbifs von Semmeln 
und Schafkas und ein Trunk Firnewein und Weizenbier.

Bald droht wieder ein liegiment Hebron’s, des Kriegs- 
obersten, dem Wallenstein vier Werbepatente gegeben, der 
aber, nach des Friedlanders eigenen Worten, wie ein Tiger 
gehandelt, mit yerderbenbringendem Durchzuge. Kaum ist 
diese Gefahr beseitigt, so nahen Schellroth’s Scharen von 
Westen her. Kanzler Giittich kommt nicht yiel yom Pferd, 
eilt yon Quartier zu Quartier, um Durchzug und Einlagerung 
abzuwenden. Die Grafschaft kauft sich frei, aber immerhin 
ist es geraten, das Defensionsyolk aufzumahnen , um yerein- 
zelte Reitertrupps und ungemustertes Fufsyolk yom Einfall 
in die Ortschaften abwehren zu kbnnen.

Fiir solche Zwecke waren die Defensioner, denen sich 
auch das „Waldyolk" zugesellte, durchaus yerwendbar. Im 
offenen Treffen wurden die Burger- und Bauernaufgebote wohl 
ofters yon einer Hand yoll Eeiter in alle Windę zersprengt. 
Saalfeld, wie friiher Erfurt, bat um diese Zeit fiir deu 
Fali der Not um den Zuzug des Arnstadter Ausschusses. 
Doch auch da handelte es sich nur um Besetzung der Passe 
und Flufsiibergange.

Ais sich die Grafen bei wachsender Bedrangnis ihrer 
Lande wiederum mit der fiehentlichen Bitte an den Kurfiirsten 
Johann Georg wandten, ihnen beim Kaiser Salyaguardien 
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auszuwirken, konnte ihnen dieser von dergleichen Schutz- 
briefen nur wenig Heil yersprechen. Jedenfalls sei es da 
besser, wenn sich jemand mit Gewalt Quartier zn nehmen 
unterstehen wolle, es mit dem Ausschufs zu verwehren und 
abzuwenden.

Die damaligen Rechnungen weisen noch einzelne Posten 
fur Bród und Bier an die Defensioner auf. Wir stehen erst 
inmitten des Jahres 1627, aber doch findet sich sehon ais 
Summa Summarum der aus der Stadt gewandten Kriegs- 
kosten yerzeichnet:

20 673 Mfl. 11 Gr. 5 Pf.
Naturlich miissen wir die Summę um das Sechsfache 

erhohen, wenn wir sie zu ihrem gegenwartigen Wert be- 
rechnen wollen.

Da Wallenstein auch katholische Stande, ja Bistiimer 
mit Quartieren belegte, wurde die Klage iiber den Eeldhaupt- 
mann zu einer allgemeinen. So fanden sich auf dem Kon- 
yentstage zu Miihlhausen im Herbst des Jahres protestan- 
tische wie katholische Kurfiirsten mit ihren Beschwerden in 
wunderbarer Ubereinstimmung.

Freilich kamen nur der Erzbischof von Mainz und der 
Kurfiirst von Sachsen personlich, die ubrigen Wurdentrager 
liefsen sich durch ihre Gesandten yertreten. Graf Giinther 
schickte seinen Kanzler an Kurfiirst Johann Georg nach 
Muhlhausen. Doch auch Frau Kanzlerin zog mit, und ein 
grofser Silberpokal aus der Kriegssteuer sollte wohl den 
Zutritt bei dem hohen, doch yielbeschaftigten Herrn er- 
leichtern. Man legte die Beschwerdeschrift des schwarz- 
burgischen Grafenhauses iiber die Pressuren der kaiserlichen 
Yólker in die Hande der Kurfiirsten.

Werfen wir einen Blick in das „Summarisch Yerzeich- 
nus aller Kriegsschaden, so yon dem kaiserlichen Kriegsyolk 
bei Einquartierungen und Durchziigen den samptlichen Grafen 
zu Schwarzburg, Sonderhausisch- und Rudolstadtischer Linie, 
sowohl dereń Unterthanen zugefiigt worden“.
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A. Sondershausische Linie.
605 360 fi. 6 Gr. 9^ Pf., namlich :

1. Haben Hire G. an dereń Cammergutern 
selbst erlitten und kann zur Nothdurft spe-
cifieirt werden................................................ 60 000 fl.

2. Amt Sondershausen................................... 122 680 „
3. „ Clingen................................................. 163 985 „
4. „ Keula....................................................... 89 560 „
5. „ Ebeleben.................................— . . 17 880 „
6. „ Gehren...................................................... 45 266 „
7. „ Arnstadt und Kaffernburg .... 80 768 „
8. Die von dem Adel zu den Amtern Sonders-

— Gr. — Pf.
6 „ 7 „
5 „ „

— „ „
10 „ 3 „
- „ 2| „
— » 11 „

hausen, Clingen und Keula...................... 45 219 „ 16 „ 5

B. Rudolstadtische Linie.
666 638 fl. 17 Gr. 4| Pf. u. s. w.

Summa aller Schaden und Unkosten beider Linien :
1 271 999 fl. 3 Gr. 2 Pf.

Inmafsen solches alles genugsamb liquidiert, auch. noch 
ein Mehres herbei gebracht werden kann, weil viel von Adel 
und Unterthanen ganz nicht iibergeben, indem sie entweder 
gestorben oder aus Ungeduld keine Specifikationes yerfertigt, 
theils aus Acht gelassen oder sonsten nicht eigentlich an- 
gezeigt werden wollen.

Wie dies „Verzeichnus“ enthalt das sachsische Staats- 
archiv (auch von Gindely mitgeteilt) die Verfiigung eines 
Rittmeisters, die er in der Grafschaft Schwarzburg im Herbst 
desselben Jahres erliefs, und nach welcher ihm zu liefern:

An Geld wóchentlich .
An Hafer wóchentlich .
An Hen................................
An Stroh...........................
An Roggen......................
An Weizen ....
An Gerste und Malz . . 
An Rindvieh . . . . , 
An Mastschweinen
An Kalbern.....................
An Schópsen und Schafen

300 fl.
300 Scheffel

10 Fuder
10 Fuder

6 Scheffel
4 Scheffel
5 Scheffel
1 Stuck
2 n

2 11

4 ii
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An Gansen und Enten .... 15 Stiick
An Kapaunen und Hiihnern ... 20 ,,
An Fischen wochentlicli .... 1 Centner
An Butter und Schmalz .... ,,
An Eiern.......................................... 200 Stiick.

Der iiberbescheidene Mann fiigt diesen kleinen Forde- 
rungen ais Schlufssatz hinzn: „Thut auf eine Woche uf eine 
Compagnie 840 Gulden ohne Essen und Trinken".

Wie in der Klagschrift der Kurfiirsten an den Kaiser 
einstimmig laute Beschwerde iiber die fast unglaublichen, 
aber durch Dokumente bewiesenen Pressuren der Friedlan- 
dischen Soldateska erhoben wurde, so auch iiber die un- 
erhbrte Beschrankung und Yerletzung der fiirstliehen B,echte, 
die sich alle Stande des heiligen Bbmischen Reiches deutscher 
Kation gefallen lassen mufsten: „Kein Herkommen und Frei- 
heit wird geachtet, alles ist den Obristen tributarius und 
gleichsam yogelfrei. Gelangt es zum Winter, theilt man die 
Quartier nach Belieben aus, macht keinen Unterschied unter 
den Schuldigen und Unschuldigen. Den Standen wirds ohne 
Yorweisung einer Ordinanz, inmafsen yor wenig Tagen den 
Grafen yon Stollberg, Schwarzburg und Gleichen begegnet, 
nur pro imperio angekiindigt, auch wol gar nicht notificirt, 
bis man mit dem Yoik im Land ist.“

Tilly beklagt sich in einer Zuschrift an Kurfiirst Maxi- 
milian von Baiern aus Pinneberg (d. dt. 29ten Okt.), wie wieder 
die besten Quartiere die Kaiserlichen sich angemafst, dafs 
Graf Merode bereits iiber die Schiffsbriicke, sein Quartier in 
Schwarzburg zu nehmen, geriickt sei.

In der That ergossen sich die gefiirchteten Scharen der 
Merodebriider yon Norden her iiber die thiiringischen Graf- 
schaften. Doch kamen auch Tilly’sche Truppenkbrper, und 
wunderbar zu yernehmeu: Merode klagt aus seinem Haupt- 
quartier in Grafentonna (im Januar 28) iiber die unyerant- 
wortlichen Thaten seiner Yerbiindeten 1).

1) Vergl. Hallwich, Johann Merode.
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Es war am St. Martinstage nach dem Bericht der 
Dornheimer Chronik, dafs Merode’s Oberstlieutenant Robert 
Borniyal, „ein Schuft aus dem Stift Liittich“, zu Rudersleben 
einfiel, den 18. Noyember nach Dornheim kam und bis zum 
21. Dezember blieb.

Die Stadt Arnstadt thut alles, um dem gefiirchteten 
Herrn sein Hauptquartier in Dornheim annehmlich zu machen. 
^Ss werden Betten, Teller, Schiisseln, Tische, Yiktualien die 
Hiille und Fiille und bester Beschaffenheit hinausgeschafft. 
„Die Merodebriider", erzahlt uns ja Simplicissimus, „sie 
wachen nicht, sie schanzen nicht, sie stiirmen nicht — und 
sie nahren sich doch!“ Fiirwahr, sie wufsten sich zu nahren! 
Die Arnstadter Biirgerschaft bekam dafiir sprechende Be- 
weise.

Die Kanzlei hielt es fiir geraten, den neuen Kontributions- 
kommissaren, die sich die Merodischen nannten, es auf das 
eindringlichste einzuscharfen, dafs sie Stab-, Traktaments-, 
Tafel- und andere Gelder zu jedem Zahlungstermine auf das 
piiuktliehste einzubringen sich befieifsigen miifsten.

Es geschah, aber trotzdem yerlangt Robert Borniyal sein 
Hauptquartier in der Stadt selbst aufzuschlagen. Man sperrt 
und straubt sich aber mit allen Kraften dagegen. Auch 
Dr. Daniel Forster, den sich die Stadt in ihrer schwierigen 
Lagę zum Syndikus angenommen und der, auf dem Lande 
begiitert, Sitte und Brauch der Merodebriider zur Geniige 
kennen gelernt, rat dringend, auf alle Weise, und sei es um 
ein grofs Stiick Geld, die Einlagerung abzuwenden. Und 
wenn, wie es yerlaute, Borniyal gegen ein reichliches Ab- 
zugsgeld zwei Kompagnien aufser Land zu fiihren bereit 
sei, so solle und miisse man auch das zu Werke fiihren.

Man einigt sich nach dieser Richtung hin zu einer be- 
weglichen Eingabe an Graf Giinther. Kanzler Giittich be- 
deutet den Rat der Stadt, es geschehe fiirwahr Sr. Gnaden 
dem Grafen mit dem Quartier keine Ehre noch Gefalle, 
kbnnten dessen gern entbehren, wufsten aber nicht es ab
zuwenden.
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Es kommt in den Eatssitzungen zu den ernstesten Er- 
wagungen. Syndikus Forster macht wiederholt auf das 
Murren des gemeinen Mannes aufmerksam, der die Soldaten 
nicht einnehmen wolle. Leicht werde es zu Unruhe und 
Trubel kommen und der Pobel aus Ungeduld und Hader ein 
Ungliick herbeifuhren.

Auch wurden Frauen und Tdchter der Biirgerschaft — 
nur zu bald werde man’s inne werden! — in grofse Gefahr 
kommen. Halte sich noch wohl der Offizier zuriick, werde 
es der Gemeine sicher nicht thun. Und wenn man einem 
Soldaten nur ein krumb Wort sagę, so entstehe Auflauf und 
Ungliick, wie es in Herbsleben geschehen.

Auch konne man in der Stadt seine Fahrnis nicht be- 
schliefsen, wie auf den Ddrfern, wo wenig zu haben und zu 
holen. So wachse auch die Feuersgefahr durch Einlagerung 
der Kriegsvolker. Die Bauern wiederum, wenn die Stadt 
belegt, wurden derselben wenig geniefsen, wiirden nichts 
hereinbringen und, wenn sie einer Yersetzung bediirften, 
nichts finden.

Ware zu Sondershausen ein Hauptąuartier, so liege die 
Sache dort anders. Sondershausen habe keine nahen Dórfer, 
da man einen solchen Offizier hinąuartieren konne. Hier 
gebe es zu Dornheim gar stattliche Gelegenheit.

Man miisse auch bedenken, wie der Gottesdienst nicht 
immer verrichtet werden konnte, da Bornival’s Pater in 
Dornheim der Lutheraner halber sich gar trotziglich gezeigt. 
Man solle dem Obristlieutenant die Spitze bieten und ihn 
nicht einnehmen.

Aber all das Strauben blieb erfolglos. Die Anspanner 
der Stadt bekommen Befehl aus der Kanzlei, des Obrist
lieutenant Packwagen hereinzufiihren.

Doch die Anspanner weigern sich. Das sei Sache der 
Dorfschaften. Gehe es aber gemeine Biirgerschaft an, so 
kbnnten sie’s nur gegen leidliche Ergotzung thun. Miifsten 
sie ohnehin starkę Kontribution an Geld und Hafer zahlen; 
diirften ihre Pferde nicht noch besonders angelegt werden, 
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zumal sie in der geschwinden Zeit mit ihnen nichts arbeiten 
und verdienen kónnten.

Doch erklaren sie sich bereit, ais es galt, Holz aus der 
Lehmannsbrucke in das Hauptąuartier zu schaffen, wofern 
sie alle mit einander fahren, 4 Pferde vor einen Wagen 
kommen und ihnen „Konfuge" gegeben wiirden, eine Fuhre 
zu thun. Ware ein beschwerlich Ding, denn sie miifsten 
zwei Tage und langer zubringen.

Die wachsende Unruhe in der Stadt veranlafst die 
grafliche Kanzlei, auf Yerstarkung der Wachen zu dringen. 
321 Burger waren zur Zeit. im bewaffneten Ausschufs. Es 
werden Personen mit der Aufsicht in den Losamenten be- 
traut, „da die Soldaten Q,uartier bekommen".

Robert Borniyal hat sich die Giildene Henne auf dem 
Rietplatz zum Hauptąuartier ausersehen.

Die yerwitwete Frau Biirgermeister Kirchheim ist Be- 
sitzerin und soli nun den grbfseren und besseren Teil ihres 
Hauses an den Friedlandischen Offizier abtreten. Sie bezeigt 
wenig Lust, obwohl ihr die Kommissare 5 Gulden wdchent- 
liche Entschadigung in Aussicht stellen. Sie lauft zum 
Vormund ihrer Kinder, Martin Frobenius auf der Barfiifser 
Strafse, der wie Magister und Physikus Froben zu den an- 
gesehensten Burgera und Ratspersonen der Stadt zahlt. Sie 
bittet ihn weinenden Auges, all seinen Einflufs geltend zu 
machen, dafs die Belastung von ihr genommen werde.

Derselbe wiederholt ihr auf das bestimmteste, dafs der 
Obristlieutenant keinen andern Ortes ais in ihrem Hause 
wolle ąuartiert sein. Sie miisse ihn einnehmen, werde aber 
jeden Schaden erstattet bekommen. Auf ihre Klagen, dafs 
sie gar manchen Pfennig aus ihren Stallungen entnommen,. 
erklart Martin Froben, dafs er selbst sich keinen Augenblick 
bedenken wiirde, seinen eignen Gasthof fiir eine derartige 
Entschadigung an die Offiziere zu iiberlassen. Konne man 
doch zu Arnstadt fiir 40 Gulden jahrlich das stattlichste 
Haus zu mieten bekommeu.

Da eilt Frau Biirgermeisterin, die sich noch immer 
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nicht in ihr Schicksal finden kann, zur Frau „Drommeterin", 
Frau ,,Drommeterin“ aber zu Fraulein Annelein yon Schwarz- 
burg, Fraulein Annelein zu Ihro Gnaden, dem Graflichen Herrn 
Bruder — aber „es konne nicht sein “ lautet die nieder- 
beugende Antwort.

Auch riicken ihr schon Handwerksleute allerlei Art in 
das Haus, alles nach Geschmack und Willen des Herrn Obrist- 
lieutenant einzurichten.

Es war am Tage St. Thoma 1627, dafs Robert Borniyal 
seinen Einzug in Arnstadt hielt, nachdem ihm die Bauern 
noch zum Gedachtnis eine Kette yon 5 Pfd. ungarischen 
Goldes haben yerehren miissen — (D. Chr.).

Alsbald aber, hóren wir aus Frau Biirgermeisterin spa- 
teren Klagschriften, hat sich ein solches Schlagen und Ver- 
wiisten und Tumultuieren angehoben, dafs ihr das Herz weh 
gethan. Ais aber sogar zum bftern Feuer aufgeht, schickt 
sie Nachbar und Nachbarin zum Rathaus. „Und wenn ihr 
das ganze Haus in Asche gelegt wiirde, sollte es ihr er- 
stattet werden" lautet der Burgermeister Antwort.

So lafst sie sich bedeuten und giebt dem Ratę Glauben, 
greift aber fleifsig zu Papier und Feder und notiert, was 
die wilde Soldateska ihr in Haus und Hof, in Kuchę und 
Keller, auf Boden und Dach yerdirbt.

Wie Frau Biirgermeisterin Kirchheim, hat die ganze 
Stadt unter der Einąuartierung schwer zu leiden, und die 
Lasten steigen von Woche zu Woche. Und wehe, wenn 
Kontribution, Stabgeld, Tafelgeld nicht rechtzeitig zur Stelle 
sind 1 Auch ist noch fiir riickstandige Steuer in bedeu- 
tender Hohe aufzukommen.

Da will man einen grofsen Yorrat yon Getreide yon der 
Biirgerschaft zusammenschiefsen und aufspeichern, um es im 
Fali aufserster Not alsbald in Geld umzusetzen.

Aber in besonderer Ratssitzung wird geltend gemacht, 
dafs ihrer gar yiele kaum das Jahrbrot haben, ja mancbe 
sogar ihr Getreide noch kaufen miissen, der grbfste Teil aber 
eben aus dem Erlbs ihrer Ernte die Steuer zahlt. Magister 
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Froben befiirchtet, wenn ein grofser Yorrat beisammen, dafs 
alsbald die wilden Soldaten den Verkauf erzwingen. Besser 
sei es, das Getreide sei an yielen Orten, ais an einem.

Aber da die Beschaffung grbfserer Geldmittel ein unab- 
weisbares Bediirfnis ist, so erbietet sich der Graf, die zu 
Angstedt aufgelagerten Flbfshdlzer dem Lande zu iiberlassen. 
Soyiel man davon nur immer yerkaufen konne, solle nach 
Erfurt gefahren und der Erlbs nach Abzug des Fuhrlohns 
zum Besten der armen Unterthanen verwendet werden. Da 
die Anspanner auf die Klafter zwei Reichsthaler verlangen, 
so viel gehe schon auf die Zehrung, so wird der Ertrag nicht 
eben grofs gewesen sein.

Im Feber 1628 macht sich die Aufnahme einer Anlage 
immer dringlicher. Aber die Zeiten sind nicht dazu angethan, 
irgendwo auf Kredit und Glauben Geld zu erborgen.

Da erbietet sich Graf Giinther, obwohl von seinem Tafel- 
geschirr noch nichts eingelbst und in der schweren Zeit seine 
eigenen Einkiinfte in starker Abnahme sind, der Stadt und 
Landschaft durch Einsetzung seiner Jahreswolle aus seinen 
Schafereien zu Rheinsfeld, Kafernburg, Niederwillingen, 
Thelebra und Arnstadt zu einer Geldaufnahme behilflich zu 
sein. Dies Anerbieten wird von der Stadt mit Dank an- 
genommen. Man wolle mit Leib und Gut es zu vergelten 
stets willig sein. Nur wolle man in dieser Sache nichts 
wieder mit den Dbrfern zu thun haben. Noch weniger diirfe 
es wieder ein Gemenge mit den Edelleuten werden. Aber 
das Geld zu beschaffen, blieb trotz des so dankenswerten 
Entgegenkommens des stets hilfsbereiten Grafen mit grofsen 
Schwierigkeiten verbunden. Noch war man im Yorfruhling, 
die Wollschur aber konnte vor Johannis Enthauptung kaum 
statthaben. Yielfach laufen in dieser Sache Boten nach 
Erfurt.

Der Grofshandler Mohr erbietet sich zu einem Teil- 
yorschufs. Doch milsse ihm Ihre Gnaden selbst gnadigst 
einen Kontraktzeddel, eigenhandig subskribirt und mit dem 
Insiegel yersehen, dariiber ausstellen, dafs in reiner Ein- 
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schuriger Wolle, gut gewaschen und ohne Tadel, und ohne 
Unkosten seinerseits zur kiinftigen Wollschur auf seine Wagę 
zu Erfurt geliefert werde.

Endlich aber lafst sich Obristlieutenant Borniyal herbei, 
fiir seine Restforderung an Stabgeldern und fiir Abfiihrung 
einer Kompagnie aus den Dbrfern einen Wechsel anzunehmen. 
Biirgermeister Schneider, Kaufmann und Faktor der Herren 
von Oberbeck zu Hamburg und Naumburg, stellt denselben 
auf seine Prinzipale fiir die Herbstmesse aus. Ereilich mufs 
der Graf selbst fiir Riickzahlung biirgen und die Wolle der 
5 Schafereien einsetzen. Der Rat der Stadt, die Vier yon 
der Gemeinde miissen Riickbiirgsehaft leisten. Es entstehen 
hbchst yerwickelte „ Transaktionen “, die im Einzelnen zu 
yerfolgen zu weit fiihren wiirde. Da werden zum grofsen 
Erschrecknis der Stadt auch noch Kapitale gekiindigt. Der 
Schbsser zu Gehren , Balthasar Glafs, yerlangt Riickzahlung 
schon vor Jahren dargeliehener tausend Gulden. Solle und 
miisse sich gedulden, lautet die Antwort, er thue besser, noch 
etzliche Tausend yorzuschiefsen.

Die Kontribution mufs wahrenddem mit immer wach- 
sender Strenge eingetrieben werden. Wer den Termin nicht 
einhalt, noch bei „Sonnenschein “ seine Schuld berichtigt, 
wird gepfandet, und selbst der Einwurf, dafs man von der 
Stadt oder yon den Kommissaren zu fordern, bleibt unbe- 
riicksiehtigt. Erau Biirgermeister Kirchheim mufs ihren 
Tuchmantel zu Pfande lassen, und ais sie nach Wochen den
selben lóst, haben sich die Mause eingefressen. Schon 
werden einzelne Aeker durch Anschlag am Rathaus zum 
Yerkauf ausgeboten.

Die Yierleute kommen wiederholt yor den Rat der 
Stadt mit der Klage, es gehe nicht langer, miisse Erlafs ein- 
treten, sonst yerderbe die Stadt und gehe zu Grunde. Der 
Biirgerschaft sei Hand und Eufs gehemmt, dafs sie nichts 
handeln noch wandeln konne, und wegen Unsicherheit der 
Strafsen komme kein Bauer zu Markt und Stadt.

Und doch liefs sich Borniyal fiir Sicherung der Strafsen 
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selbst von jeglichem Karren des armen Volks 8 Groschen 
Geleitsgeld zahlen. Wer es weigerte oder sein Convoi zu- 
riickzuweisen wagte, dem wurde Karren uud Pferd genommen. 
Die Wagen nach Erfurt mufsten 12 Grosehen zahlen und 
ebenso wieder heraus. Der Eleischer mufste sich Pafszeddel 
Ibsen und der Fufsganger 6 Pfennig am Thore zahlen. Denn 
Robertus Bornival brauchte viel Geld und fiigte zu dem 
Schaden noch Spott und Hohn. „Itz miinzen die Arnstadter 
Geld, itz miinzen sie Geld!'‘ rief er, wenn die Glocke den 
neuen Zahltermin der Kriegssteuer ankiindete. Die Vier 
von der Gemeinde baten um Abstellung der Glocke; zeige 
sich das Volk ohnehin zum Aufruhr geneigt.

Dabei gingen mit der Geldsteuer Naturallieferungen von 
bedeutender Grbfse Hand in Hand. Fiir des Obristlieutenant 
und seiner Offiziere Pferde, dereń selbst der Profols eine 
Anzahl hatte, wurden 20 Mafs Hafer Woche fiir Woche be- 
ansprucht oder in Mangelung desselben Entschadigung in 
Bargeld. Da der Hafer bei letzter Ernte gauzlich mifsraten, 
kommt die Stadt mit 100 Mafs in Riickstand, obwohl es die 
„Haferkommissare“ an eindringlichster Mahnung nicht fehlen 
liefsen. Und schon erfolgte die Drohung, dafs die Soldaten, 
wie es auf dem Lande geschehen, mit eines Jeglichen grofser 
Gefahr die Reste selbst einbringen wiirden.

Da findet sich selbst zum Osterfest der Rat mit den 
Yierleuteu zu einer Sitzung zusammen. Es kommt die ein- 
dringliche Mahnung aus graflieher Kanzlei zur Verlesung, 
alsbald den Anspriichen der Soldateska, und sei es durch 
Barzahlung, zu geniigen. Auch beanspruche der Obrist
lieutenant, wie ihm ja zugesagt, ein silbernes Giefsbecken.

Die Biirgerschaft wird durch die Glocke zum Rathaus 
gefordert und ihr auf dem Tanzboden die Mitteilung ge- 
macht. Sie zeigt sich hóchst unmutig und aufgeregt, doch 
am meisten, dafs ihrem Bedranger auch noch ein Silberbecken 
dargebracht werden soli.

Die Biirgermeister bedeuten die Yersammlung, dafs sie 
die Sache nicht erdacht und der Befehl vom Schlosse kommen, 
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damit der Stadt kein Ungliick geschehe, wie es die Bauern- 
schaft, welche es auch nicht geglaubt, habe erfahren miissen.

Der Rat gelangt nach langerer Debatte zu dem Beschlufs, 
einen Yergleich mit Borni val anzustreben und vor allem eine 
Abfertigung an Oberst Merode zu machen. Der Syndikus 
Forster erbietet sich selbst, die Botschaft zu iibernehmen, 
doch dafs ihm Edelleute mitgegeben wiirden. Man habe 
mehr gethan, ais man kdnnte. Die Grafen waren Yiergrafen 
des Reichs, aber wollte man proportionabiliter gegen andre 
Fursten und Herren es abmessen, so sei die Grafschaft 
Schwarzburg allzu hoch belegt und beschwert. Das Giefs- 
becken solle geben, wer es yersprochen.

Auch der Kanzler Giittich, der sich von Seiten der 
graflichen Regierung eingefunden, ist fiir Abfertigung an den 
kommandierenden Obrist Merode, doch mit W issen des Obrist- 
lieutenants. Yielleicht konne man gleichzeitig in Erfurt Geld 
auftreiben. Er selbst konne nicht hiniiber, da die Kroaten, 
die ihm aufsassig, iiberall streiften. Was das Giefsbecken 
anlange, so thue der Graf der Biirgerschaft kund, wenn er 
eins hatte, wolle er es ihm geben, und wenn es tausend 
Reichsthaler werte.

Das nachste Bediirfnis beschliefst man durch eine Auf- 
lage auf die 39 Weizenbierbrauer zu decken.

Am 19. April macht Dr. Forster dem yersammelten 
Ratę Mitteilung iiber das Ergebnis seiner Reise. Der Obrist- 
lieutenant sei selbst mit geritten zur Geyatterschaft bei Graf 
Merode. (Derselbe aber hatte nur ein „Frauenzimmer", keine 
rechtmafsige Gattin.) Auch Junker Enzenberg sei mitge- 
ritten. Sein Empfang beim Grafen sei nicht gnadig gewesen, 
da derselbe sich alsbald beschwert, dafs seinen Leuten nicht 
geschehen, was ihnen gebiihre. Man miisse und solle sie 
kontentieren.

Der Deputation Einwenden, die Soldaten seien in Stadt 
und Land respektiert worden, dafs sie in Wahrheit nichts 
zu klagen, habe der Graf nicht gelten lassen und sich gegen 
ihre Bitte um Erleichterung anfangs ganz abweisend ver-

XIY. 27



408 Arnstadt in den Zeiten des dreifsigjahrigen Krieges.

halten. Soldaten waren und mussten sein und konnten nicht 
abgeschafft werden. Den Arnstadtern insbesondere ihr Joch 
leichter zu machen, habe er keine Ursache. Hatten doch 
dieselben gar schimpflich von ihm gesprochen und sich auf 
den Gassen erzahlt, Kaiserliche Majestat habe ihm den Kopf 
abgeschlagen.

Zuletzt habe er sich aber denn doch dahin erklart, er 
wolle sich fiir seine Person mit sicherem Wechsel begniigen, 
und ebenso der Obristlieutenant. Die Offiziere aber miifsten 
Bargeld haben, sonst drohe der Stadt die grofse Gefahr, dafs 
sie es selbst einbringen wiirden.

Der Graf wolle noch vor Aufbruch Abrechnung halten, 
was ihm gebiihre. Er sei wegfertig nach Herzberg gewesen, 
denn der Wallensteiner wolle nach Holstein.

Die Beratungen iiber Kontentierung des Obristen, des 
Obristlieutenants und seiner Offiziere nehmen noch mehrere 
Wochen in Anspruch. Wurde der endlose Krieg mehr und 
mehr zu einem Kriege aller gegen alle, so trug er auch 
Hader und Streit, wer die Lasten zu tragen, in die friedlich- 
sten Lande. Eallt die Stadt Arnstadt ofters in zwei Heer- 
lager, regierender Rat und Biirgerschaft, so liegt sie wie- 
derum in geschlossener Phalanx mit den Dorfschaften im 
Kampf, und Stadt und Dorf mit der Ritterschaft. Und wie- 
derum tritt Stadt und Amt Arnstadt in einen feindlichen 
Gegensatz zu dem Reichslehnsamt Gehren , das sich ais sol- 
ches so mancher Leistung zu entziehen sucht. Wird aber 
die Gesamtgrafschaft Sondersh. Linie in Kontribution gelegt, 
so sehen wir gewifs Ober- und Unterherrschaft iiber Ver- 
teilung der Kriegslast im Zwiespalt. Die Mutsehierungen der 
graflichen Briider ersehwerten dazu die Berechnung im hohen 
Grade.

Doch bilden sich unter den yielfachen Heimsuchungen 
gewisse Normen der Kriegs - Steuerverteilung heraus. Wird 
die gesamte Oberherrschaft belegt, so hat ein Dritteil Stadt 
Arnstadt, ein zweites Amt Arnstadt und das letzte das Amt 
Gehren zu tragen. Treffen die Kriegslasten die ganze Graf-
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schaft, so haben Stadt und Amt Arnstadt und Gehren drei 
Zehntel zu tragen, die Amter und Stadte der Unterherrsohaft 
sieben. Die Q,uote der Ritterschaft kam zu besonderer Be- 
rechnung.

Graf Merode war, wie wir sahen, fruh aufgebrochen. 
Er begleitete Wallenstein auf dessen Ziigen und ging mit 
ihm nach der fruchtlosen. Belagerung Stralsunds in dessen 
neue Besitztiimer, wo der Friedlander zu Giistrow Besidenz 
hielt.

Robert Borniyal aber lag mit seinen Merodebriidern 
noch immer, wo er gelegen, und wollte man lafs werden im 
Kontribuieren und erklarten Yierleute und Heimburgen, es 
gehe nicht mehr, so that die Drohung des Obristlieutenants, 
er werde weitere 4 Kompagnien hereinfuhren, wunderbare 
Wirkung — und es ging.

Yon den Gewaltthatigkeiten der Merodebriider wissen 
Kirchenbucher und Chroniken zu berichten. Der Backer 
zu Kleinbreitenbach wird erschlagen, weil er ein Soldaten- 
brot zu klein gemacht, der Muller zu Diedtendorf yor dem 
Erfurter Thore zu Tode geschossen, ein Euhrknecht aus dem 
Bergischen, welcher mit grofser Gespannschaft von Leipzig 
her hier durchgefahren, yor seinen Pferden erschossen, wie- 
derum ein Bauer aus Rudersleben auf seinem Acker erschla
gen , da er sein Pferd einem Soldaten yerweigert u. s. w. 
u. s. w.

Bobertus Borniyal liefs geschehen. Nur zwei seiner 
Leute, einen Deutschen und einen Krayaten (weil sie fahnen- 
fluchtig geworden) liefs er auf dem Markte zu Arnstadt 
henken. „Der Mbnch, der sie geleitet (D. Chr.), hat den 
Lutherisehen nicht wollen lassen zum Krayaten in ein Grab 
legen , aber einen papistischen Galgen hat er ihm gern zu- 
vor gegbnnt!11

Borniyal selbst ging den Seinen mit ublem Beispiel 
yoran. Den Bittmeister Jobs Kortenbach, der ihm 600 Tha- 
ler zu leihen sich geweigert und ebenso seine schbne Dirne 
abgeschlagen, fand man mit 5 Stichen im Rucken tot in der 
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Giildenen Gans. Bornival galt bei yielen, bei andern dessen 
Schwager, der bald darauf sich unsichtbar machte, fiir den 
Mord er.

Bedauernswerter ais der Freyelmut einer entarteten 
Soldateska ist die sittliche Yerwilderung, die sich mehr und 
mehr auch der einheimischen Beyolkerung zu bemachtigen 
drohte. Gar mancher jungę Biirger wetteiferte mit den 
Merodebriidern an Beutelust und Gewaltsamkeit. So mufs 
Korporał Muller in Rheinsfeld iiber Kletwich und 7 andere 
Burger Beschwerde fiihren, dafs sie seine Kbchin bei Angel- 
hausen ganzlich ausspoliiert und armlieh und erbarmlich aus- 
geraubt, nicht anders wie offentliche Strafsenrauber. Sie 
haben ihr Miitze und Schleier vom Haupt, die geóhrten Sil- 
berlinge und Philippsthaler yom Hals und ihren giildenen 
Giirtel vom Leibe gerissen. Werde ihm aber der Schade 
nicht alsbald ersetzt, so werde er sich an zehn stadtischen 
Schafen, die in Bheinsfeld zur Weide gehen, bezahlt zu 
machen wissen. Dafs dieser oder jener Burger wegelagere, 
ist in diesen Zeiten gar keine seltene Beschuldigung mehr, 
und schon 1625 hat ein Biirgerssohn an der Beraubung eines 
Friedlandischen Offiziers „hinter Piane im Walde“ seinen 
Anteil gehabt, ist aber yon der Yerwandtschaft durch eine 
Summę Geldes losgekauft worden.

Selbst die Musketiere des Ausschusses, welche ais Schutz- 
wache Kaufmannsgiiter geleiten, kónnen der Yersuchung, 
leichte Beute zu machen, nicht immer widerstehen. Dafs 
sich diese Raubsucht mit Yorliebe gegen die Rauber selbst, 
die Burger und Bauer um das Seine bringen, gegen die gie- 
rigen Merodebriider und die fingerfertigen Kroaten wandte, 
kann nicht wunder nehmen.

Acht Burger, die um diese Zeit einige Kaufmannswagen 
auf der Nurnberger Strafse nach Ilmenau geleiten, stofsen 
in der Martinrdder Haide auf zwei „Kravaten“ mit einem 
jungen Weibe. Alsbald fallen sie iiber dieselben her und 
nehmen ihnen Pferde, Pistolen, Silbergiirtel, Bargeld und 
all das Ihre. Im Giildenen Hirsch zu Ilmenau erheben sie 
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5 Reichsthaler fur Conyoi. Da lafst der Amtmann, bei dem 
Klage eingelaufen, sie fordem, sie aber sind „in continenti 
spornstreichs ausgerissen“. Bald werden sie in Arnstadt ge- 
nbtigt, ihren Raub aufs Rathaus auszuliefern. Das Weitere 
entzieht sich. unserer Kenntnis.

Einem Ilmenauer Fuhrmann wird sein Getreide iiber 
Nacht auf dem Markte zu Arnstadt yom Wagen gestohlen. 
Ein armer Bauer zu Dosdorf mufs friih am Morgen, ais er 
seine Kiihe zu fiittern kommt, seinen Stall leer sehen. Die 
Spuren fiihren nach Wólfis, von da durchs Thal nach Arn
stadt. Dort sind sie bei nachtlicher Weile durchs Pfbrt- 
lein gelassen. Handwerksknecht und Jungę des Fleischhauers 
Sachse haben sie — das hat der Bauer zu erkunden gewufst 
— bei ihrem Meister eingetriehen. Derselbe erklart, der
gleichen gehe auf der Knechte eigne Hand.

Da Gefahr im Verzug, so wendet sich der Bauer in 
rascher Eingabe an den Grafen, dafs Seine Gnaden alsbald 
„Inquisition“ anzustellen und Meister und Knechte in Ketten 
zu legen geruhen mbge, bis die Wahrheit zu Tage.

Nicht seiten mufs der Soldat herhalten, um eignes Diebs- 
geliiste zu beschonigen. Drei „Grasemadchen", die im Gar- 
ten des Kanzlers iibel gehaust, sind nur aus Schrecken vor 
plótzlich heransprengenden Reitern iiber den Zaun gesprun- 
gen. Schneider Schmid, den der Sommerschiitze mit einem 
Biindel Weinfechsen unter dem Arme antrifft, ist friedlich 
auf der Hóhe der Altenburg dahingegangen, um Schnecken 
zu suchen. Da reiten ihm drei reisige Soldaten entgegen, 
denen auszuweichen er hinab in die Weinberge gleitet. 
Dort sind die Fechsen ihm in die Hand gekommen. — Auch 
tragen die Soldaten die alleinige Schuld, dafs der Spielmann 
wider Yerbot in der Giildenen Gans aufgespielt. Er yerklagt 
den Wirt, der ihm die Geige am Kopfe zerschlagen, wobei 
sein Trankgeld sich iiber den Boden zerstreut.

„Diebe yollauf“, schreibt Pfarrer Schmidt in seiner Kir- 
chenchronik, „denn sie sind dies Jahr gut gerathen 1“ Eine 
Rotte Reiter ist in sein Pfarrdorf gebrochen und haben auf 
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den Hbfen aus Tisch und Bank lustige Feuerchen gemach!, 
bis man ihnen gegeben, was sie begehrt. Ja, Diebe voll- 
auf!

Doch auch auf andern Gebieten des sittlichen Lebens 
stofsen wir auf bedenkliche Anzeichen. Frauen und Mad- 
chen werfen sich am Brunnen und sonst ihre Liebschaften 
mit Soldaten vor. Doch auch yon Gewalt und Notigung 
wird berichtet.

Borniyal’s Heerpauker dringt noch um Mitternacht in 
der Bierwirtin Haus, dafs die Frauen durch den Garten 
fluchten miissen. Ein Topfermeister, der auch ein Haus yor 
dem Rietthor besitzt, klagt dem Rat sein tiefes Leid. Sol
daten sind eingedrungen und haben sich, wahrend er abws- 
send im Handwerk, seiner Tochter bemachtigt. Zwar haben 
ihm Wachtmeister und Feldwebel zu seinem Kinde yerhelfen 
wollen, doch sind die Soldaten mit ihrem Raube schon von 
dannen gewesen. Der ungliickliche Yater ist ihnen nach- 
geeilet; doch sein Flehen und Bitten unerhort geblieben. 
Die Soldaten haben seine Tochter an ihre Kameraden in 
Espenfeld yerkauft und der Yater ihr nur zuraunen kon
nen, solle sehen, dafs sie in der Nacht sich davon mache. 
Das sei ihr gegliickt, aber sie sei doch fiir immer zu 
schanden. Der Maultiertreiber des Obristlieutenants habe 
sich erboten, sie zu freien. Er, der Yater, wisse nicht, 
wohin mit ihr, und wolle sie ihm geben, obwohl er anderen 
Glaubens.

Ein Burger, erzahlte man sich in der Stadt, der mit 
den Soldaten zu fressen und zu saufen pflegte, habe seine 
Magd, der er yiel Lohn schuldig, unter die Soldaten gebracht,

In den Kirchbuchern stehet zu lesen, dafs so manehes 
Madchen mit den Soldaten fortgezogen, aber nicht so, dafs 
sie wiedergekommen. Yerspatete Trauungen und solche, wo 
das Brautpaar yon Geharnischten mit Spiefsen und Stangen 
zum Altar gefiihrt, werden haufiger. Auch Yerlóbnisse losen 
sich, obwohl sie yor Zeugen geschlossen und die Yertraute 
Mahlschatz und Schaube genommen. Beim graflichen Kon- 
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sistorium zu Arnstadt klagt ein junger Gesell yom Waide 
auf Freigabe vom Eheyersprechen, weil seine Braut im Giild- 
nen Sekwan zu Ilmenau mit einem Reitersmann einen Trunk 
gethan. Derselbe hat seinen Goldring yom Finger gestreift 
und in die Kandel geworfen. Dann hat er ihn mit dem 
Weine in ein Glas gegossen und aus dem Glase mit ihr ge- 
trunken. Ja, alle Anwesende haben eine Gesundheit rings 
herum iiber den Tisch getrunken. Nach diesem hat der 
Reitersmann seinen Hut genommen und ihr auf das Haupt 
gedruekt mit dem Rufę: Nun seid ihr keine Bauerin mehr, 
sondern ein Soldatenweib! Sie aber hat gerufen: Frage 
nichts danach; denn was im Dorf zu holen, das ist gering! 
Das Konsistorium sah sich aber, da der Reiter sich nur 
ein freylen Scherz erlaubt und bald dayongeritten, nicht 
bewogen, dem Antrag auf Losung des Yerlobnisses nachzu- 
geben.

Die Zuchtlosigkeit der Merodebriider bleibt ungeriigt. 
Der Monch, den Borniyal mit sich gefiihrt, hat den Pfarrer 
zu Dornheim mit Weib und Kind einmal aus der Pfarre 
getrieben und ihm die Kanzel gesperrt, da der Schulmeister- 
pfaffe die Wege zum Himmel nicht wisse, aber das Laster- 
leben der Soldaten straft er nicht. Riihmt er sich ja selbst 
ganz offentlich, er wisse ein Kunststuck, dafs alle Weiber 
seines Willens pflLegen mufsten. Pfarrer Thomas Schmidt 
weifs aber Pfarrhaus und Kanzel bald wieder zu erobern. 
„Ein Dieb gehórt an den Galgen, ein Monch — ins Klo- 
ster“, schreibt er in seiner Chronik.

Dem Friedlander selbst lag nichts so fern ais den end- 
losen Kampf zu einem Religionskrieg zu machen. Seine 
Obristen, Offiziere, Soldaten waren zum grofsen Teil Prote- 
stanten, und seine Yerordnung aus Itzeho (6. Sept. 28) ent- 
halt die bemerkenswerte Bestimmung: „An Kirchen, Schulen, 
Hospitalen und geistlichen Personen soli sich keiner yergrei- 
fen oder mit Einąuartierung und Schatzung beschweren, 
auch keinen in seinem Gottesdienst yerhindern bei Leib- 
und Lebensstrafe“.
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Straften aber der Obristlieutenant und sein Monch die 
Zuchtlosigkeit der Soldaten nicht, so thut es Diakonus Lappe 
mit derselben Unerschrockenheit, mit welcher wir ihn an 
das Lager der Pestkranken treten sahen. Ebensowenig lafst 
sich Superintendent Schuckelius schrecken, auch nicht, ais 
Robert Bornival mit 5 Militars am Sonntag Cantate in seine 
Wohnung trat und ihn aufs aufserste bedrohte. „Nur drei 
Jahre“, rief der Kriegsmann, „und alles weit und breit ist 
wieder gut katholisch1“

Dafs mit der Unzucht die Vbllerei Hand in Hand ging, 
kann nicht wunder nehmen. Pflegen doch die Laster bei 
einander zu wohnen. Essen wurde zu Fressen, und Trinken 
zu Saufen, und Stadt und Land mufste sich aufs eifrigste 
bemiihen, die Soldateska bei Gute zu erhalten und ihren 
Anspriichen zu geniigen. Die Biirgerschaft sah sich noch im 
Juli genbtigt, in Erfurt einen Weinkauf im Grofsen zu machen. 
Sie ersteht den guten Jahrgang 1624 mit 14 Thaler den 
Eimer, den geringeren des Jahres 1626 zu 10. Barzahlung 
kann sie nicht leisten und mufs froh sein, gegen Gesamt- 
biirgschaft der Stadt ihre Schuld in ein sechsprozentiges 
Darlehen umgewandelt zu sehen. Doch auch die Yorrate 
an Stadt- und Weizenbier neigen sich fruhzeitig zu Ende, 
und die Wagen gehen, vom herrschaftlichen Trompeter ge- 
leitet, nach Naumburg, damit wenigstens fiir die Offiziere 
ein Labetrunk zur Hand sei.

So ist der Sommer herbeigekommen und noch immer 
liegen die Merodebriider fest in ihren Quartieren.

Da verlangt auch der Oberlieutenant, der mit einer 
Kompagnie in den Dbrfern liegt, Einlafs und Quartier in der 
Stadt.

Grofse Erregung 1 In der Ratssitzung hbren wir Stimmen: 
„Eine neue Rutę will man uns auf den Nacken binden!“ 
„Je mehr gewilligt, je mehr gefordert!“ „Er mufs bleiben, 
wo er ist 1“

Doch die Gefahr drangt naher. Am 19. Juni ist die 
ganze Biirgerschaft aufs Rathaus beschieden. Aber nur we- 
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nige finden sich. ein. „Standen ihrer viele auf dem Markte“, 
erklaren sie miirrisch.

Der Stadtschreiber Quirinus Hefsling, poeta laureatus 
und Sanger des Weizenbierhymnus, redet von der Ratstreppe 
zu den unten Stehenden: „Meine ehrbaren Mitbiirger, ihr 
seid von Haus zu Haus erfordert worden, dafs ihr auf dem 
Rathaus erscheinen sollt! Seid ihr nun bis zum Markte 
kommen, so lafst euch, meine Herrn, ermahnen, yollends 
heraufzusteigen. Wer nicht mag, soli seinen Namen geben 
oder stehen bleiben, dafs sein Name geschrieben werde!“

Einige rufen, sie waren gar nicht, wie es sich zieme, 
von Haus zu Haus gefordert worden. Die meisten bleiben 
weder stehen, noch kommen sie, noch lassen sie ihren Namen 
schreiben.

Es geht ein Geist der Unruhe durch die Biirgerschaft, 
der die Lagę nicht bessert, doch aber begreiflich ist. Der 
Graf, der alles gethan, das Los seiner Unterthanen zu er- 
leichtern, und selbst schon die Wolle des folgenden Jahres 
zum Unterpfand fiir neue Geldaufnahme eingesetzt, sieht 
sich zu den ernstesten Anmahnungen genbtigt, „damit die 
Stadt vor ganzlichem Ruin bewahrt bleibe“. Auch sind 
wieder neue Reste aufgelaufen, und die Soldaten in Stadt 
und Land drohen „die unertraglichsten Mittel in die Hand 
zu nehmen“.

„So befehl ich, dafs ihr (Kommissare) unter Adel, Biirger- 
und Dorfschaft die 15. Steuer erhebt und mit den Restanten 
ohne Ansehung der Person, Ereund- und Feindschaft, schlang 
und gleich hindurchgeht!“

In einer Zuschrift an die Biirgermeister giebt er ihnen 
Yersicherung, wie er die Unterthanen der Pressuren zu ent- 
ledigen alles gethan, an Kaiserliche Majestat, an Kur- und 
andre Fursten, an den Generalissimum den Herzog von Fried- 
land, an Graf Kolalto viel kostbare Abfertigungen gemacht, 
damit das Kriegsyolk aus der erschbpften Grafschaft abgefiihrt 
werde, habe aber trotz angewandten Fleifses und instandigen 
Suchens und Bittens nichts erreichen konnen. Von den 
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Kriegsobristen habe er selbst viel Ungemach und bedrohliche 
Reden erfahren miissen.

Doch gelingt es seiner Fiirsorge, wenigstens die ange- 
drohte Einquartierung des Oberlieutenants und seiner Kom- 
pagnie von der Stadt abzuwenden. Dessen Yorgeben, dafs 
er in der Stadt die Truppen besser in Zucht halten konne 
ais auf dem Lande, lafst Pfarrer Schmidt nicht gelten. Viel- 
mehr habe er eine Matresse Bornival’s zur Frau genommen, 
sei eben deshalb Oberlieutenant geworden, habe sie aber 
noch immer dem Bornival darleihen miissen. Dafs sie bald 
hin- und herkommen konnen, habe er sein duartier schon 
in nachste Nahe Arnstadts yerlegt, dafiir aber Macht gehabt 
zu thun, was er gewollt, und die Bauern nach eignem Wohl- 
gefallen zu pressen.

Wir sehen, wie die Einlagerung der Merodebriider fiir 
den Sittenstand der Beyólkerung selbst im hochsten Grade 
bedrohlich war. Es war hohe Zeit, dafs sie zu Ende lief. 
Doch beyor der heifs ersehnte Tag der Erldsung anbrach, 
sollte die Biirgerschaft noch einmal bis dicht an den Band 
des Yerderbens gefiihrt werden.

Gegen 5 Uhr an einem Sommerabend ritten 7 Reiter, die 
„weidlich gezecht“, die Spielleute yoran, durch das Bietthor. 
Schon in der Badergasse rannten sie hier und da auf die 
Leute, dafs diese in die Hauser fliichteten. Aber draufsen 
yor der Stadt ritten sie im Getreide auf und nieder und 
tummelten sich nach Herzenslust. Sie jagten den Grase- 
madchen nach, schossen auf die ackernden Leute und die 
Burger, die im Flufsbett der abgelassenen Gera arbeiteten 
und jetzt mit lautem Unmut diesem Unwesen zusahen. Dann 
ward es still, die Reiter yerschwanden zwischen den Zaunen 
nach Dannheim. Yon neuem gingen alle an ihre Arbeit.

Ais sie sich dessen am wenigsten yersahen, brachen die 
Reiter, die hinter Baum und Busch ihre Pistolen und ,,Ban- 
dalierrohre“ wieder fertig gemacht, yon neuem heryor, yer- 
derbten mutwillig das reife Getreide, schimpften die Burger 
Schelme und Diebe, sprengten dann mit Hieb und Schufs 
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auf sie ein, drangten einzelne nach. den Weinbergen hin, und 
hier war es, wo ein Reiter in roten Hosen von seinem 
Schimmel herab den Burger Georgen Konig zu Tode schofs.

Da brachen voll Ingrimm die Arbeiter aus den Wein
bergen, die Burger rom Wasser her und andre, die mit 
Wehr und Waffe aus der Stadt herbeigelaufen, auf die wilden 
Reiter ein, die vor der tibermaeht nach. Angelhausen ent- 
wichen. Hier aber wurden sie in des Wachtmeisters Hause 
uberfallen, nach Notdurft gar ubel traktiert und ausspoliiert, 
dafs sie kaum das Leben behielten und einer von ihnen auch 
alsbald tot auf dem Platze blieb.

Ein andres zeiget, ehe sie geschehn, ein andres Antlitz 
■die yollbrachte That. Ein gewaltiger Schrecken ging durch 
die Burgerschaft. Wie an einem Haar schwebte das Ver- 
derben iiber aller Haupte. Doch Biirgermeister Froben 
yerlor den Kopf nicht, noch weniger der Kanzler Giittich. 
Rasch werden die Beteiligten zur Haft gebracht und in 
Demnitz und Thiirme gelegt.

Selbst der Wachtmeister wird in Gewahrsam gethan 
und seiner Haft nur entledigt, ais er Haus und Hof, Hab 
und Gut dafiir einsetzt, dafs er weder weichen noch wanken 
werde, sondern jederzeit sich stellen, des Ausschlags erwarten 
und, was ihm zuerkannt, erdulden wolle.

Die Reehnungen berichten von Botenentsendungen nach 
allen Richtungen hin, von Abfertigungen der Ratę an den 
kaiserlichen Kommissar Yitztum zu Erfurt, an Merode, an 
Kolalto, der in Schweinfurt eingetroffen war, das Kommando 
in Thiiringen zu iibernehmen.

Es gelingt, drohendes Unheil zu besehwóren. Statt mit 
Brand und Blut, will man sich mit Geldbufse der Schuldigen 
zufrieden geben. Da die Radeleinsfiihrer arme Schlucker 
sind, wird nach langerem Feilschen ihre Bufse auf hundert 
Dukaten abgemindert. Da es nicht an Fiirbitte fehlt, werden 
sie selbst schon vor yoller Abzahlung auf Biirgschaft los- 
gegeben. Ais aber die Restzahlung, wie auch bei der Kriegs- 
steuer, nochmals ins Stocken gerat, kommt ein drohendes 
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Schreiben Graf Merode’s, dafs die Sache alsbald zum Aus- 
trag kommen miisse. Sonst werde er sich nach Schweinfurt 
begeben, die Exekution gegen die Stadt zur Ausfiihrung 
bringen und sich ganz wohl bezahlt machen. Da stockte es 
nicht langer mit der Zahlung.

Der langersehnte Tag der Erlbsung aus dem furcht- 
baren Druck der Einquartierung kam endlich. Robertus 
Bornival mit seinem Stabe, auch die auf dem Lande ein- 
quartierten Yolker brachen auf. Der Obristlieutenant trat, 
ein Biedermann besten Gewissens, an die Eate der Stadt 
und die Burgerschaft heran und forderte jedweden auf, den er 
selbst oder einer der Seinigen irgendwie geschadigt, es als
bald, weil er noch anwesend, kund zu thun.

Tiefes Schweigen ! Doch schrieben die Kommissare, viel- 
leicht noch am selbigen Tage, auf das Titelblatt der gewal- 
tigen Abrechnung noch den kleinen Zusatz: „und was der 
Obristlieutenant iiber seine Ordinarigebu.hr mit Gewalt extor- 
quiret und erpresset!“ Dafs in der Rechnung Posten wie 
die folgenden nicht fehlen durften, ist selbstyerstandlich. 
„252 Rthlr. vor 18 Mark Silber an einem grofsen Giefsbecken 
und einer Giefskandel und einem grofsen iiberguldeten Becher 
dem Herrn Obristlieutenant verehrt.“ — „100 Rthlr. vor ein 
Pferd dem Herrn Obristlieutenant verehrt.“ „86 Rthlr. ein 
Pferd dem Herrn Kapitanlieutenant verehrt.“

Besonderer Fleifs mufste bei Aufbruch der Merodebriider 
angewendet werden, den Oberlieutenant fortzuschaffen, da. 
er an den Eolgen seines Lasterlebens schwer daniederlag.

Der Pfarrherr zu Dornheim, der bei Ankunft Bornival’s 
in seine Chronik eingezeichnet: „Wehe, wehe, der Teufel 
kommt“, schrieb am Tage seines Abzugs ein: „Herr Gott, 
Dich loben wir“.

Frau Biirgermeister Kirchheim aber mufste Tischler, 
Maurer, Zimmermann, Glaser, kurz alle Gewerke in Thatig- 
keit setzen, bevor die Giildne Henne wieder zu einem saubern 
Wirtshaus werden konnte. Mit ihren Yerzeichnissen des 
yerderbten Hausrates wagte sie sich aber erst nach Jahren 
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łteryor. "War man sicher, dafs die Merodebriider nicht wieder 
kamen ? Und sie waren reizbar und jah zum Zorn!

Die furchtbare Not, in welche dieselben aber die Stadt 
gestiirzt, findet in einer Eingabe der Rothischen Erben an 
die grafliche Kanzlei grelle Beleuchtung. Die Grafl. Herren 
Ratę, lesen wir da, wiirden sich erinnern, wie sie auf Ver- 
langen der Biirgermeister selbst, da sich Streit zwischen den 
Geschwistern erhoben, ein wohl verschlossen und yersiegelt 
Ladlein auf dem Rathaus deponiert und in der unzweifel- 
haften Hoffnung gestanden, es unyersehrt zuriickzuerhalten. 
Zu ihrem Befremden ware ihnen das Widerspiel kundge- 
worden. Sie waren auf wiederholte Klage yon Ort zu Ort 
gewiesen und mit dunkler Yertrostung hingewiesen worden.

Es habe das Ladlein unter andern 26 ungarische Du- 
katen, 5 alte Thaler mit Óhren, eine lange Schnur Spitz- 
groschen, 39 Reichsthaler betragend, 37 einzelne Spitzgroschen, 
gekriimmte und ungekriimmte, einen Silberkrug mit gegossenen 
Groschen daran in sich geborgen, dazu 2 Kruzifixe aus Ko- 
rallenstiicken in Silber gefafst, wie ja alles das Depositenbuch 
aufweisen miisse.

Die Biirgermeister erbffnen den Erben auf Befehl der 
Kanzlei, dafs man in Zeiten hóchster Not das Depositum 
habe angreifen miissen. Der Graf selbst habe seine Erlaubnis 
gegeben, da auch an andern Orten dergleichen geschehen.

Es wird ihnen alsdann ein Protokoll yom 2. Feber d. J. 
yerlesen, wie man im Beisein eines Notars das Depositum 
geóffnet und zuerst dem Rittmeister La Yioletta zu einer 
notwendigen Reise 250 Reichsthaler eingehandigt, alsdann 
dem Kanzler Giittich 200 zu seiner Abfertigung nach Schwein- 
furt an Kolalto. Auch dazu hatten im Auftrag Sr. Gnaden 
des Grafen die Ratę den Befehl erteilt, da es gegolten, eine 
grofse Landesnot abzuwenden.

Die Erben miissen sich an dem Yersprechen geniigen 
lassen, dafs ihnen die Kontribution um den Betrag ihres 
Guthabens gekiirzt werden solle. Fiirwahr nach damaligem 
Ausdruck geschwinde Zeitlauffte!
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Doch. besserten sich im Herbst die Zeiten, waren nur 
nicht um der Steuerreste und aufgelaufenen Schulden halben 
die Kontributionen im Gange geblieben. Graf Kolalto ent- 
lastete im Auftrage des Kaisers und im Einyerstandnis mit 
Wallenstein die Lande diesseits der Elbę um 13000 Reiter. 
Dafiir kamen iiber die Mark und Pommern unter Einlagerung 
der Ligatruppen entsetzliche Zeiten.

Schon will der Pfarrer zu Dornheim zu Ende des Jahres 
einen friedlichen Aktenschlufs in seine Chronik yerzeichnen, 
so fallen noch am 30. Dezember Holkische Reiter, 200 Pferde 
stark, in seinem Dorfe ein, ein nackend, hungrig, gierig Volk, 
dem man aus Stadt und Land Fleisch, Brot, Bier die Hiille 
und Eulle zufuhren mufs, um sie bei Gute zu erhalten. Das 
Yorratshaus, „das Kommifs“, wird in die Pfarre selbst ver- 
legt, weil andere Hauser zu voll sind, und der Pfarrer des 
Feuers bei Tag und Nacht am besten wahrnehmen kann.

Der Dank der Holkischen Reiter fiir gute Yerpflegung 
war Diebstahl und Raub und noch im Abzuge legen sie in 
zwei Gehbften Feuer an, weil die Besitzer sich mit Weib 
und Kind, mit Pferd und Kuh in Sicherheit gebracht. Nur 
schnelle Hilfe konnte dem Yerderben wehren.

Neujahr 1629 war gekommen und liefs sich im ganzen 
freundlich an. In Lubeck paktierte der Herzog von Mecklen- 
burg und Admirał der Ostsee mit den feindlichen Machten, 
und es schien, ais werde der Friedlander Friede in die 
Lander bringen. In die obere Grafschaft Schwarzburg kamen 
nur kleine Reitergeschwader vom kaiserlichen Kommissar ge- 
sandt, riickstandige Kontributionen einzufordern. Die Reiter 
yergafsen dabei nicht, nach Huhn und Gans und anderer 
Beute fleifsige Umschau zu halten.

Ais ein solch wilder Gesell mit gezucktem Degen ins 
Pfarrhaus zu Dornheim dringt, so greift der Pfarrherr unver- 
zagt zu Weby und Waffen. „Den habe ich mit meinem 
Morgenstern gegriifst, dafs er Gott gedankt, ais er 
wieder naus kommen!“

Auch im Feber finden wir kleine Reitertrupps in den 
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Dórfern. Eines Kroaten stattlicher Schimmel erregt Hans 
Schiller’s aus Piane Beutelust. Er iiberfallt mit zwei reisigen 
Gesellen den Reiter am Marktweg, der von Wiillersleben 
nach Dornheim fiiłirt. Doch der Reiter ist tapfer und sein 
Pferd ist schnell, und Sabelhiebe und Pistolenschiisse ver- 
mógen ihn nicht zu Falle zu bringen. Erst in Dornheim 
selbst bei des Schulzen Haus bringen ihn zwei Schiisse aus 
nachster Nahe zum Wanken. Die Rauber stofsen ihn vom 
Pferd und eilen mit ihrer Beute von dannen.

„Konnten ihn nicht wohl erschiefsen", erzahlt Pfarrer 
Thomas Schmidt ais Augenzeuge, „da sein ganzes Kleid voll 
Thaler geniiht war, dereń einer krumb wie ein L6ffel“. Der 
Pfarrer hat ihn getrbstet und ist er, der lutherisch gewesen 
und nach Arnstadt geritten da zu kommunizieren, aufs Yer- 
dienst Christi gestorben. Ais seine Gesellen gekommen, ihn 
abzuholen, hat er vor dem Dorfe den letzten Seufzer gethan. 
Am 28. Aug. d. J. ist Hans Schiller aus Plaue zu Arnstadt 
auf dem Markte gerichtet und aufs Rad gelegt, in der Nacht 
aber heimlicb hinweggenommen worden.

Die Einąuartierung auf den Dórfern ist bald wieder im 
Wachsen, die Stadt weifs sich ihrer zu erwehren und macht 
geltend, dafs Residenzstadte nach kaiserlichen Ordinanzen 
kein Quartier zu geben nótig hatten. Aber die Kontribution 
lastet schwer. Auch will der Graf sein Silbergeschirr nun 
endlich gelost haben. Doch neue Bittschriften bestimmen 
den milden Herrn, der mit seiner Graflichen Schwester „dem 
hochgeborenen Eraulein Annelein" ein stilles Leben fiihrt, 
das in seiner Anspruchslosigkeit zu dem der Kriegsoffiziere 
einen anmutenden Gegensatz bildet, immer wieder zu Geduld 
und Nachsicht. Yon Merode lauft auch zu dieser Zeit noch 
wegen einer Restforderung ein drohendes Mahnschreiben ein. 
Johannes Merode, den die Arnstadter zu friih tot gesagt, ist 
noch unter den. Lebenden, ja er steht auf der wechselnden 
Biihne des Kriegstheaters immer in yorderster Reihe. Und 
im Mai 29 finden wir ihn im Biindnerland, wo er den St. 
Luziensteig in seine Gewalt gebracht, um Sen kaiserlichen 
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Yolkern den Ubergang iiber die Berge sicherzustellen. Denn 
da der Kaiser nach. dem Tode des Herzogs zu Mantua das 
Recht, die Erbfolge zu bestimmen, in Anspruch nahm, so 
erweiterte sich — durchaus nicht im Sinne Wallenstein’s — 
der ohnehin gewaltige Kriegsschauplatz auch iiber die Alpen 
hinaus. Wallenstein entsendet Kolalto ais Feldherrn nach 
Italien, wahrend er selbst zumeist in Deutschland blieb und 
in Giistrow und dann in Halberstadt Residenz hielt.

Auch diese Yorgange spiegeln sich in den Arnstadter 
Kontributionsrechnungen. Wir lesen von Eilboten, welche 
Friedlandischen Offizieren, die per posta reisen, bei nacht- 
licher Weile iiber das Waldgebirge leuchtende Fackeln yoran- 
tragen, von kaiserlichen „Kourrierern", denen schnelle Pferde 
„untergelegt" werden miissen, von „Pagagiwagen“ yornehmer 
Herren, die iiber die Berge zu schaffen sind. Diplomaten 
hohen Ranges, kaiserliche Kommissare und Kriegsobristen, 
denen ófters 20 und 30 Musketiere ais Conyoi beizugeben 
sind, eilen auf der alten Niirnberger Strafse yon Nord nach 
Siid, yon Siid nach Nord. Dieselbe wird um so haufiger 
benutzt, ais die Politik gebot, den Kurfiirsten yon Sachsen 
und seine Lande zu schonen.

Viele der Gestalten aus Schiller’s Dramen, welche sich 
auf den Brettern, die die Weit bedeuten, so schmuck aus- 
nehmen, sehen wir ihren Weg durch Arnstadt nehmen. In 
der gemeinen Wirklichkeit der Dinge, welche die Zahlenreihen 
der Kriegsrechnungen uns vor Augen fiihren, entbehren sie 
aber des romantischen Schimmers.

Selbst die kaiserlichen Kommissare, welche Steuererhe- 
bung und Quartierung in den Reichskreisen iiberwachen 
sollen, um der Klagen ein Ende herbeizufiibren, belasten 
Stadt und Land oft auf das empfindlichste.

Auch Altringer, General-Muster-, Zahlungs- und (Juar- 
tierungskommissar, kommt Juni 29 durch Arnstadt und yer- 
langt alsbald 24 Pferde nach Erfurt. Aber der Graf mufs 
selbst die Pferde geben, die Anspanner sind nicht zu finden. 
Andern Tags yor den Rat gefordert, werden sie bedeutet, 
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dafs man ihrethalben oft die grdfste Ungelegenheit habe, 
wenn „Kourrierer“ oder Kriegsoffiziere teils zu reiten, teils 
zu fahren fortzubringen seien.

Sie wollten’s der Stadt gedenken, hatten sie sich yer- 
nehmen lassen. Weil Altringer morgen wiederum anhero 
kommen werde, sollten sie wohl darauf bedacht sein, dafs 
sie sich nicht zu weit mit den Pferden yerliefen.

Die armen Anspanner! Sie mochten wohl selbst oft 
guten Grund zu klagen haben. Der eine hatte nicht Futter, 
noch ichts, noch Stroh, noch Heckerling, noch Hafer, einem 
zweiten ist sein gut Pferd abgespannt und gegen ein ge- 
ringes yertauscht worden, einem dritten ist yon seinem 
Pferde nahrlich die Haut wieder kommen, und wieder einem 
andern ist das seine in die weite Ferne mit fortgenommen 
worden, dafs es bis zum jiingsten Tag nicht wiederkehren 
wird!

Nochmals kam Altringer (23. August) durch Arnstadt. 
Auf dem Wege nach Erfurt yerlor der eilige Herr sein 
Watsacklein yon grauem Tuch mit blauen Borten und 
Quasten.

Des Erfurter Botmeister Tochter findet es ganz in der 
Morgenfruh, der Schosser in Ichtershausen schickt es zum 
Arnstadter Hathaus, wo es inyentarisiert wird. Werfen auch 
wir einen indiskreten Blick in die Reisebediirfnisse eines 
kaiserlichen Generals, so finden wir einen seidenen Mantel 
darin mit taffenem Gefutter in eine Tuchtruhe eingewickelt, 
ein schwarz Leinwandhemd, 9 „Sehnuptucher“, darunter eines 
mit Borten und ebenso 9 Paar Handschuh und weifse linnene 
Striimpfe, eine Kundschaft und eine Zuckerschale und, in 
ein Linnenhemd eingewickelt, einen grofsen Kragen mit 
langen Spitzen. Altringer hatte ein junges Frauchen da- 
heim, das zuyor in Linz hatte Nonne werden wollen.

Der Arnstadter Wagenmeister holt mit den Stadtknechten, 
oft ohne zu fragen, die Pferde aus den Stallen der Burger, 
um hohe Herren rasch weiter zu befdrdern. Die Steuerein- 
nehmer mufsten selbst bei Nacht bereit sein, den mannig-

XIV. 28 
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fachsten, óft stiirmischen Anspriichen an ihre Kasse zu ge- 
niigen. Uberhaupt ist es ein undankbar Amt, das sie yer- 
walten. Die Vier von der Gemeinde klagen gar oft, dafs 
so viel Unkosten fiir Botenlaufte, Zehrung, Auslosung auf- 
gewandt werden. Dann klagen sie wieder, dafs so viel Mo- 
bilien in des Obristlieutenant Quartier geliefert worden seien, 
miifsten den Biirgern zuriiekerstattet werden. Auch miisse 
der Biergelder besser Aeht genommen werden; bitten es ab- 
zustellen, dafs Frau Kanzlerin Gerhard ihr Bier, das sie zu 
der Tochter Hochzeit gebraut, bffentlich losschlage.

Zum ofteren erklaren die yielgeplagten Kommissare, sie 
seien jeden Augenblick zur Rechenschaft bereit, mbchten 
ihres Amtes gar gern iiberhoben sein. Es mochte ein bbser 
Dienst sein. Den Schulzen von Rheinsfeld findet man im 
Bergwald erschossen. „Er habe sich so viel Feinde beim 
Einbringen gemacht'1, erzahlten die Bauera den Biirgers- 
leuten.

Auch bekommen die Kommissare wieder und wieder zu 
horen, dafs von Jakob Borger in Erfurt Mahnschreiben an 
die Kanzlei, ja an den gnadigen Herrn Grafen selbst ein- 
gelaufen sind wegen endlicher Einlbsung des Silbergeschirr- 
eides mit der Bedrohung, dafs er alles samt und sonders, 
wenn er in kiirzester Zeit des yorgeschossenen Geldes nicht 
fahig werde, verkaufen und veralienieren wolle.

Da mufs wieder strenger gegen saumige Schuldner vor- 
gegangen werden, wie wir aus den langen Registern der ab- 
genommenen „Pfande11 ersehen konnen. Selbst der hbchst- 
besteuerte Burger, Sinold, lafst sich Harnisch und Heim ab- 
pfanden. Dem beredten Syndikus Dr. Forster wird die ge- 
fiillte Scheuer „gesperrt11.

Dngern geht die Stadt daran. Da wird der Stadtschreiber 
zu Hofe befohlen, und der Graf, welcher schon seit Jahren 
nach einem unglucklichen Sturz vom Pferd viel in Bett und 
Rollstuhl weilen mufs, giebt vom Fenster aus den ge- 
messenen Befehl, Dr. Fbrster’s Ernte und Weinberg zum 
Anschlag zu bringen.
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Uberhaupt mufs der Graf trotz angeborener Miłde der 
wachsenden Yerwilderung gegeniiber Zuchtmittel und pein- 
liche Strafen vers char fen. Er lafst einen Esel vor dem 
Schlofs und einen neuen Galgen errichten. Ein Jungbiirger, 
der unter die in den Dorfschaften eingelagerten Soldaten 
gegangen, um jeden Frevel iiben zu kónnen, und Jagd und 
Eischerei des Grafen schadigt, schmuckt, nachdem er vom 
Regimentsobristen zuriickerbeten ist, zuerst diesen „Fisch- 
galgen“. Wie der Stehler, mufs auch der Hehler seinen 
Lohn haben. Peter Eisenberg aus Miihlberg, der viel ge- 
stohlene Pferde von den Soldaten aufgekauft und verhandelt, 
ziert bald darauf denselben Galgen.

Wiederholt warnen Plakate an Rathaus und Thor vor 
Aufkauf aller von Soldaten geraubten Habe. Aber die Yer
suchung ist zu grofs und die Gelegenheit gerade in Arnstadt 
an der Heerstrafse zu haufig, ais dafs irgend ein Mittel, dem 
Unwesen zu steuern, verfangen wollte. Tródelfrauen, Kra
mer, Handwerkmeister miissen auf Yorladung zwar zugeben, 
dafs sie dabei waren, ais Yerkauf gewesen, beschuldigen aber 
zumeist fremde Aufkaufer, dafs sie ganze Wagenladungen 
dayongefiihrt. Der Riemenschneider, beschuldigt, Sattel von 
den Soldaten erhandelt zu haben, steift sich darauf, ein 
Riemenschneider zu sein, der ja gar keine Sattel feilhalten 
diirfe. Eine Magd aber, die sich von einem Soldaten, der 
rotę Franzose genannt, mit einem Paternoster aus Korallen 
und einem in Silber gefafsten Krystall, so in Erfurt ge- 
stohlen, beschenken lafst, wird, da die Demnitz zu voll, in 
Ketten aufs Neue Thor gelegt. Wir lesen, dafs Kroaten 
die den Bauern in der unteren Grafschaft geraubten Kiihe 
in der oberen an den Mann zu bringen suchen. Vor solchem 
Aufkauf wird auf das eindringlichste yerwarnt.

Was den Zug der Kriegsyólker anlangt, so geht dieser 
1629 wegen der Yorgange in Italien yorwiegend siidwarts.

„Demnach Herr Dr. Giittich morgenden Tags am friihsten 
wegen des neu ankommenden Piccolomini’schen Fufsyolks 
eilent nach Hafsleben yerreisen mufs,

28*
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Alfs sollen die yerordneten Steuereinnehmer der Stadt 
allhier 8 Reichsthaler zu solcher reise zur Zehrung aus- 
zahlen und hiermit kiinftig in Rechnung bescheinen. Signa
tum am 22. Oktobris ano 1629.“ So lautet eine unter den 
unzahligen Anweisungen der Kanzlei an die Stadtkommissare, 
dereń Bureau, wie wir sahen, selbst in der Nacht fur solehe 
dringende Falle geoffnet sein mufs.

Am 16. November aber geht dem Kammerer durch Eil- 
boten eine Zuschrift des Schossers von Ichtershausen zu, 
„Zeigern dieses alsobalden das Yafslein mit gutem Wein zu 
fiillen und anhero vor dem Herrn Grafen Pocolamini und 
Ihrer Gnaden Kriegsofficirer folgen zu lassen“.

Und andern Tags wird er nochmals ersucht und ge- 
beten, „wegen des allhier liegenden Herrn Grafen noch ein 
Yafslein Wein unseumblichen zu fiillen".

Den Arnstadter Anspannern, welche den Grafen und 
sein Gefolge iiber das Waldgebirge fahren, will der Name 
des Florentiners ebensowenig zu Sinn, ais dem Schosser. 
Ihre (łuittungen lauten auf Peccolumino. Das Fufsyolk des 
Grafen, der von Colalto aus Italien an Wallenstein entsandt 
war, ihm Truppen zuzufiihren, wurde vor dem Langwitzer 
Thor abgespeist.

Nicht lange zuvor war auch der Yetter des Friedlanders, 
Maximilian yon Wallenstein, den der Generalissimus zum 
Erben seiner herzoglichen Wiirde und seiner yom Alpenfels 
bis zum Ostseestrand reichenden Besitztiimer sich ausersehen, 
durch Arnstadt gekommen.

Das Jahr 29 neigt sich zu Ende. Sehon will man das 
Christfest begehen mit seiner Freudenbotschaft „Ehre sei 
Gott in der Hohe und Friede auf Erden“, da brechen noch 
am heiligen Abend die Tiefenbacher ins Land. Die Be- 
miihungen des Grafenhauses, ihre Einlagerung abzuwenden, 
waren erfolglos geblieben. Sie ąuartieren sich in den Dorfern 
ein und nicht blofs, um das Weihnachtsfest daselbst zu 
feiern. Ist Obrist Tiefenbach nicht selbst bei seinem Re- 
gimente, so loben sich doch auch seine Leute einen tiefen
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Trunk, und Arnstadt mufs manche Wagenladung Gersten- 
und Rebensaftes in ihre Kommifshauser auf den Dbrfern 
entsenden. Der Wunsch freilich, mit dem man im Innern 
dem wilden Einlagerer seinen Trank kredenzte, war nicht 
fein: „Mbchte dir der Teufel einst ebenso viel Pech und 
Schwefel zutrinken!“

Der Friihling kam, aber die Tiefenbacher lagen noch 
immer im Lande. Wahrend dem ziehen noch manche Yor- 
nehme, oft anspruch.svolle Herren durch Arnstadt. Fiir den 
30. Mai kiindigt sich Yon Erfurt aus der Kanzler Herzog 
Friedlands an, vielleicht der anspruchsYollste Yon allen. 
Selbst die benachbarten Stadte Gotha, Ohrdruf, Stadtilm 
miissen fiir ihn und seine „Trabanten" vom Besten schicken. 
Die Yorhandenen (łuittungen weisen auf eine ungemeine Viel- 
bediirftigkeit des hochgestellten Herrn hin, dessen Kamen 
niemand zu nennen weifs. Einmal speist er bei Hof und 
einmal halt er selbst offene Tafel. Gefliigel allerlei Art, 
selbst schon jungę Ganse, Spanferkel und gemastete Kalber, 
Wild und Fischwerk allerlei Art miissen beschafft werden. 
Der Apotheker liefert zum Nachtisch iiberzogenen Zimmet, 
Fenchel- und Korianderkonfekt, Johannisbrod und Feigen, 
Ambrosiamandeln und Niirnberger Kuchen.

Auch sein grofses Gefolge beansprucht feinste Ver- 
pflegung, wie die Liąuidationen der Gastwirte beweisen. Die 
Friedlandischen Fouriere, Fisch- und Kiichenmeister, Hof- 
und Quartiermeister, Kammerjunker und Kammerdiener sind 
Yerwbhnte Herren. Gastgeber Kaufmann hat aufserdem 
„allerlei Gesindleins" noch 54 Personen zu Tische gehabt. 
Keine Augenlust mochte es fiir die Arnstadter sein, ais die 
Hauptpferde insgesamt mit Weizenbier abgewaschen wurden.

Den Wagenpark und des Herzogs „Pagagi“ fortzuschaffen, 
mufsten ringsum Pferde requiriert werden. Ein Anspanner 
wird gezwungen, in seinem neuen Karren des Kanzlers zween 
grofse Hunde nach Eisfeld zu fahren.

Der durchziehende Herr, welchen die Quittungen nicht 
zu nennen wissen, war des Friedlanders Geh. Rat und Kanzler 
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Johann Eberhard von der Elz, eyangelisch wie auch Wallen- 
stein’s bbhmischer Kanzler und yiele andere Herren seiner 
nachsten TJmgebung. Wir geben wohl kaum mit der An- 
nahme fehl, dafs er nach Memmingen zog, wo der Herzog 
wahrend des Kurfiirstentags zu Regensburg in glanzendster 
Weise Quartier hielt.

Einąuartierungen, Durchziige und andere Lasten liegen 
schwer auf der Grafschaft, dafs das regierende Grafenhaus 
sich nochmals an den Kurfursten yon Sachsen wendet, um 
durch den Einflufs des Reichsmarschalls, des treuesten Ver- 
biindeten des Kaisers, Erleichterung zu erhalten. Derselbe 
schickt auch noch yor dem Regensburger Tag den Grafen 
Philipp yon Mansfeld an den kaiserlichen Hof.

Kaiser Ferdinand mufs hóren, wie des Kurfursten Vettern 
in Thiiringen in Weimar, Koburg, Eisenach nicht ihre Tafel 
mehr unterhalten konnen, und wie die Grafen von Schwarz- 
burg, Mansfeld, Stolberg nebst den ansehnlichen A intern, die 
sie yon Sachsen zu Lehen tragen, aus denen yiel Tonnen 
Goldes erprefst worden seien, schonungslos ins Yerderben ge- 
stiirzt wiirden. Das ubliche Exekutionsverfahren yerschlinge 
nicht weniger ais die yerlangte Kontribution. Noch immer 
bleibt des Kaisers Antwort eine ausweichende und aufschie- 
bende. Noch immer liegen auch die Tiefenbacher im Lande, 
denen sich dann Holkische Reiter zugesellen. Dabei fallen 
immer wieder yom Kommissar Yitzthum abgeschickte Exe- 
kutionsreiter in die Dbrfer. Auch werden wegen Verprovian- 
tierung der Festung neue Anforderungen erhoben. So miissen 
denn auch neue Einnahmeguellen fiir die Kontributionskassen 
eroffnet werden. Die 20 Becken der Stadt miissen yon den 
yier Beckengangen der grofsen Giinthersmiihle, denen sie 
monatlich gegen 200 Mafs Getreide zufiihren, erhbhte Mahl- 
steuer zahlen. Auch das Schlachtvieh wird hbher besteuert, 
und was ohngefahr friiher freigelassen, jetzt auch herange- 
zogen. Doch wacht des Grafen Auge dariiber, dafs seinen 
armen Unterthanen nicht wider christliche Liebe und Billig- 
keit Fleisch und Bród yerteuert werde. „So ist unser ernster
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Befehl“, lesen wir bfters, „dafs die rereideten Schatzer die 
aufgestellte Tax steif und fest halten, damit wir nicht ver- 
ursacht werden, an ihnen, den Handwerkern, den Ungehor- 
sam und an Euch, den Rathsyerwandten, die Fahrlassigkeit 
ernst und eifrig zu strafen“.

Endlich am 18. Juni brechen die Tiefenbacher auf. So 
mancher Bauer tauscht Pflugschar mit Schwert und zieht 
mit; aus Dornheim sechs, dereń einer auch seine Schwester 
mit hinwegnimmt. Die Tiefenbacher glauben fiir Italien 
bestimmt zu sein, und ais man einen Erdstofs verspiirte 
hielt man das fiir ein bedenklich Anzeichen.

Mansfeld kommt mit seinen Yblkern hinzu, Mansfeldus 
Apostata, wie ihn der Pfarrer nennt, weil er entgegen den 
uberwiegenden Traditionen seines Hauses in den Dienst katho- 
lischer Interessen getreten. Wenige Tage darauf, am 25., 
26. und 27. Juni, wurde in der Grafschaft Schwarzburg 
beider Linien, wie in anderen evangelischen Landem das 
Jubelfest der Augsburger Konfession, wie im roten Biirger- 
buch zu lesen, mit allerlei lóblichen Ceremonien celebriert.

Alle Glocken wurden gelautet, im Festzug zogen die 
Ziinfte zur Kirche, Almosen wurden an Hausarme, Hospital 
und Lazarett ausgeteilt und Festpredigt an drei Tagen ge- 
halten. Auch auf den Dórfern fanden Freudenziige und drei- 
malige Festpredigt statt, und der Pfarrer von Dornheim er- 
hielt ais Trankgeld von seinen dankbaren Pfarrkindern — 
nihil, oder mit Zusammenziehung — nil. Und ais er zu 
Neujahr mit Abnahme der Gemeinderechnung betraut wurde, 
da wegen grofser Unsicherheit sich die Behorden nicht aus 
Arnstadt herauswagten, liefen Bauern und Heimburgen davon 
und liefsen ihn wie einen ,,P6tzenmann“ sitzen, sobald er 
nur einige gravamina erhob!

Dagegen verehrt die Stadt am grofsen Jubelfeste Geist- 
lichen und Lehrern reichliche Spenden besten Franken- 
weins.

Wie eine gottgegebene Yerheifsung fiir den Fortbestand 
der Augustana und der reformatorischen Segnungen konnte 
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es erscheinen, dafs gerade in diesen Tagen Gustay Adolph 
an Pommerns Kiisten landete.

Noch wahrte es freilich iiber Jahr und Tag, dafs man in 
ihm einen Retter aus tiefer Not erkannte. „Sechs Grosehen 
dem Botenlaufer“, heifst es damals noch, „zwei Schreiben 
nach Erfurt ins Kleeblatt auf die Post zu tragen, so an den 
Herzog yon Friedland gehn.“

Und des Friedlanders treuester Freund wird uns in 
einem anderen Rechnungsposten yor Augen gefiihrt: ,,Vier 
Thaler den Erfurtischen Yorspannern gegeben, welche den 
Obristen Holk in Mangelung hiesiger Pferde nach Ilmenau 
gefiihrt" (4. Sept.).

Und wieder: „5 Grosehen die Zeddel wegen Austheilung 
der Holkischen Soldaten auf die Dorfer zu tragen.“

Aber die wilden Holkischen Jager bleiben zur Freude 
des Landes nur kurze Zeit.

Am 16. August zog auch aus bedrohlicher Nahe, aus 
Miihlberg und Apfelstedt, Rittmeister Horch yon dannen, 
nachdem er 21/2 Jahr dort gelegen und die Strafsen un- 
sicher gemacht.

Yiel Tonnen Goldes (D. Chr.) hat er auf den Strafsen 
rauben und wegfiihren, hat sehr viel Leute und sonderlich 
Gespann lassen erschiefsen, w er sich zur Wehr gesetzt und 
nicht das Seine hat wollen nehmen lassen. Aber er hat 
auch nicht viel von den Soldaten, die er hierhergebracht, 
wieder mit sich genommen; denn wenn sie also geraubt, 
haben sie auch oft eingebiifset, und waren nicht immer 
wieder dazu geworben, hatte er nicht eine Korporalschaft 
mit weggebracht.

Wahrend alledem tagten die Kurfiirsten zu Regensburg. 
Die Klagen iiber den Generalissimus, der die 7 Saulen des 
Reiches gewaltig jiberragte, drangen durch. Wallenstein 
wurde entlassen.

Zur Zeit, ais die Nachricht kam, hielt man in Arnstadt 
nach langen Jahren wieder ein fróhliches Jahrmarktsfest, das
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diesmal, da weder Stab noch Gemeine in der Stadt lagen, 
auch yom Lande weit und breit besucht war.

Ais aber (am 12. Sept.) in der Nacht der Junker von 
Witzleben aus Neuroda mit den Seinigen heimziehen will, 
stbfst er mit den Weifsgerbern bart zusammen. Verwundet 
sinkt er zu Boden, seine linkę Hand ist ihm abgeschlagen.

Die Bruder Weifsgerber, wie man sie nach ihrem Hand- 
werk nannte, ihres Familiennamens Adelung, waren wilde 
Gesellen, die vor keiner Gewaltthat zuriickschreckten. Schon 
ais man den Zimmermeister von Siegelbach dicht bei dem 
Dorf mit seinem eigenen Messer durchstochen fand, „ver- 
muthete" man auf die Weifsgerber, und niemand sonst war es 
gewesen, der bei nachtlicher Weile den Kroatenmdrder vom 
Rade genommen, ais Hans Adelung.

Der Junker yon Witzleben stiirmt schon 10 Tage nach 
dem Seyerimarkte mit andern von Adel und 150 Bauern, 
und zwar mit „Zulassung“ des Grafen, das Haus der Weifs
gerber yor dem Rietthore; aber die man suchte, waren dayon. 
Die Bauern zerschlugen in wilder Wut, was an Tisch und 
Bank und Gerate ihnen erreichbar war.

Im Friihling des folgenden Jahres findet man den yon 
Witzleben erschossen. Die Mutter der Weifsgerber, da man 
der Sohne nicht habhaft werden konnen, wird gefangen ge
nommen und mit ihrer Magd zu gerichtlichem Verhor auf 
das Rathaus gefiihrt.

Acht Sohne habe sie, giebt sie auf Befragen zu Pro- 
tokoll, doch ob sie noch alle am Leben, wisse sie nicht. 
Peter und Kleinhans sollten im Kriege umkommen sein. 
Steffen sei bei dem Konig von Schweden. Die andern 5 
hatten auf ihrem Handwerk und, wo das nicht gegangen, auf 
den Ziegelhutten gearbeitet. Doch hatten sie auch konyoyiert 
und manch schonen Pfennig yerdient.

Auf die Frage, ob sie nicht unter solchem Schein yiel- 
mals die Leute angegriffen und beraubt, sagt sie: Nein; doch 
wenn die Soldaten das Gespann uberfallen und die Kaufmanns- 
giiter aufgehauen, so hatten sie ja eine Notwehr thun miissen.
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So konne es wohl sein, dafs sie zwei Reiter bei Schmiera 
erschossen.

Ob sie nicht zween Soldaten im Thale darniederge- 
schossen, davon einer allhier gestorben, der andere zu Erfurt 
geheilt worden sei? Nein! Alles sollten ihre Jungen gethan 
haben, da behute sie Gott fiir!

Ob ihr Sohn, der dicke Hans, nicht einen Beiter beim 
Wehr herabgeschossen und sein Pferd ins Haus gefiihrt? 
Nein! Dafs solch Liigen vor meinen Herrn kommen sollen!

Zur Hauptfrage des Yerhbrs, ob sie nicht auf dem 
grofsen Jahrmarktstumult dem yon Witzleben die Hand mit 
einem Richtschwert abgehauen, will sie zwar gehort haben, 
ihr Sohn, der Augustin, habe es gethan, aber das Richt
schwert — habe damals daheim an der Wand gehangt.

Ob nicht ihrer Sóhne einer den Junker zu Neuroda zu 
Tode geschossen ? Nein! Der Sohn habe es ihr zugeschworen, 
dafs er es nicht gethan!

Wer ihrer Sóhne Gesellschaft sei? Kein Mensch, denn 
fromme Leute; Burgerssóhne hatten mit ihnen im Graben 
gekugelt, eitel feine Gesellen! Ob nicht in ihrem Hause 
yiel geheime Tiefen, allerhand Sachen zu bergen ? Ob nicht 
allerhand Schlupfwinkel, um daraus zu entwischen? Nein! 
Nirgends konne man heraus und herein ais zur Thiir.

Nun aber wendet sich das Yerhór gegen die Mutter 
selbst.

Ob sie nicht mit Zauberei umgehen konne ? Behute sie 
Gott! Sie ware nun ein 65 Jahre alt, und hatte all ihr 
Leben ohne solche Sachen zugebracht. Dafs Gott im Himmel 
sich erbarme, dafs sie solche Worte hóren solle! Wollte 
Gott, sie ware aller ihrer Siinden so frei, ais solcher Dinge!

Alsdann wird die Magd Linna Sauer yerhbrt, nach ihrer 
Aussage ohngefahr wohl 24 Jahr alt. Sie hat, weil ihre 
Eltern tot, immer gedient, ist mit den Weifsgerbern bekannt 
geworden, weil sie sich vor den Soldaten gefiirchtet und 
diese sie geschiitzt. Seit das Haus gestiirmt, sei sie meist 
herumgezogen, wie yerirrte Schafe ziehen. Sie kann auf 
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wiederholtes Befragen nicht leugnen, dafs sie schwanger sei. 
Doch habe Wolf Weifsgerber sich ehrlich mit ihr yerlobt, 
habe sie auch zur Kirche fiihren wollen; aber die Leute 
hatten ihn yerwarnt: wenn er zur Kirche gehe, werde er 
gefangen. Ob sie schon Kinder gehabt? Habe nie kein 
Kind gehabt, wo solle sie solch.es genommen haben? Ob 
sie noch mit andern yerkehrt? Habe doch niemand ihrer 
begehrt, weder die Bruder, noch jemand anderes, sei ja des 
Wolf Yerlobte.

Mutter und Magd der Weifsgerber werden aufs Rietthor 
gefiihrt und dort langere Zeit gefangen gehalten. Linna 
Bauer wird Mutter eines Zwillingspaares.

Die Bruder Weifsgerber entziehen sich der Gefangen- 
schaft noch lange Zeit. Die Kaufleute aber nehmen die 
wilden Gesellen, die Gespann und Gut gegen raubende Sol- 
daten aufs aufserste verteidigen, yorzugsweise gern in ihre 
Dienste. Doch endlicb, ais sie auch von Tilly’s Soldaten 
den einen und anderen erschossen, werden sie im Halben 
Mond zu Erfurt aufgegriffen und in Tilly’s Hauptquartier 
gefiihrt. Man weifs nicht, was ihr Geschick gewesen.

tibelberuchtigt wie die Weifsgerber war gar mancher 
Burger und Burgerssohn. Selbst ein Korporał des Obristen 
Brandenstein yerklaget dereń yier bei graflicher Kanzlei, weil 
sie geweglagert und den Klager „raubmorderisch" auf freier 
Strafse zwischen hier und Erfurt iiberfallen und all das Seine 
abgenommen. Und doch standen in Bezug auf sittliche Ver- 
wilderung die schlimmsten Zeiten des unheilyollen Krieges 
noch beyor. Doch auch Beschwerde und Last desselben 
wollten sich nicht mindern, ais der Friedlander yom Schau- 
platz abgetreten und die Liga das Heft in der Hand hielt.

Das Schdnburgische Volk, das im Feber 1631 durch die 
Dorfer zog, that grofsen Schaden. Der Druck grofser Schul- 
den und riickstandiger Kontribution lastete noch immer 
schwer auf Stadt und Land. Der kaiserliche Kommissar 
Yitzthum zu Erfurt sandte im Marz eine Kompagnie gen 
Marlishausen, die Kontribution zu extorquieren, „eine Kom- 

solch.es
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pagnie losen Gesindes, die nicht wie Menschen gehandelt" 
(D. Chr.).

In Ingersleben, dem in Ereytag’s Ahnen so oft ge- 
nannten Orte, thaten die ersten Einlagerer dieser Straf- 
kompagnie zu Anfang „Niemand nichts, um Land und Leute 
sekur und sicher zu machen".

Doch den 11. Marz mittags, da Pferd und Kuh und 
alles Dorf beisammen, kommen urplótzlich von allen Seiten 
ihre Genossen, besetzen alle Ausgange, dafs niemand etwas 
davon bringen mag, und hausen wie Turken und Tartaren 
und Teufel. Selbst des Pfarrers Tochter mufste zur Soldaten- 
dirne werden.

Neben diesen einzelnen Bedrangnissen bedrohte aber zu 
Anfang des Jahres 1631 auch Tilly, der heranzog, das wider- 
spenstige Magdeburg zu zwingen, die Grafschaft Schwarzburg, 
wie ganz Thiiringen mit neuer Beschwerung.

Es war am 7. Januar, ais Kanzler Guttich auf dem Rat- 
haus erschien und die erschreckende Mitteilung machte, dafs 
von Tilly und gleichzeitig dem kaiserlichen Kommissar in 
Erfurt Zuschriften bei Sr. Gnaden dem Grafen eingelaufen, 
in welchen monatlich 8400 Reichsthaler samt den restieren- 
den Kontributionsgeldern in die kaiserliche Kasse abzuliefern 
verlangt werde. Von halbem Monat zu halbem Monat sei 
zu zahlen, sonst sei alsbald starkste Quartierung zu erwarten.

Da galt es, namentlich wegen der noch ruckstandigen 
Gelder, rasch und voll zu kontribuieren, das Eingebrachte 
fest zusammenzuhalten und niemand ohne des Grafen Vor- 
wissen einen Heller abfolgen zu lassen.

Die Burgerschaft soli durch Glockenklang zum Rathaus 
erfordert werden, die Gehorsamen sollten ihres Gehorsams 
geniefsen, die Ungehorsamen sofortiger Strafe gewartig sein. 
Alles Saitenspiel und Gelage miisse um der traurigen Zeit 
willen eingestellt sein und bleiben

Bald darauf finden wir denn auch die Burgerschaft bei 
einander. Der Kanzler iibergiebt ein eben eingelaufenes 
Mahnschreiben des kaiserlichen Kommissars, in welchem der- 
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selbe seine grofse Yerwunderung gegen Graf Giinther unyer- 
holen ausspricht, dafs zu Kaiserlicher Majestat, des allerseits 
gnadigsten Herrn, Diensten weder die schuldigen alten Reste, 
noch etwas yon der neuausgeschriebenen Anlage eingeliefert 
sei. Wenn das bis Freitags nicht geschehen, so wiirden die 
Beiter, welche das Geld in Erfurt abzuholen kamen, alsbald 
in der Grafschaft einriicken und nicht von dannen weichen, 
bis ganzliche Richtigkeit erfolgt sei. Mit Miihe gelingt es, 
rasch einen Teil der Restforderung nach Erfurt zu liefern; 
man sucht den kaiserlichen Kommissar durch flehentliches 
Bitten zur Nachsicht zu stimmen.

Aber bald lauft von Tilly eine bedrohliehe Zuschrift 
wegen der yon ihm auferlegten Kontribution ein. Auch 
sollen drei Kompagnien Holkischer Reiter eingenommen — 
oder statt dessen weitere 600 Gulden gezahlt werden.

Unter diesen schwierigen und bedenklichen Verhalt- 
nissen erscheint es geraten, einen Ausschufs yon 20 Biirgern 
zu erwahlen, der das Interesse der Stadtgemeinde wahrnehmen 
und yertreten soli.

Syndikus Forster aber ist mit den Erwahlten dann wenig 
zufrieden. Es seien Burger darunter, die nicht lesen, nicht 
schreiben konnten. Was machen, wenn es nun heifse pak- 
tieren, unterhandeln, Biirgschaft leisten und unterschreiben ? 
Dazu hatten sie sich nicht einmal bei ihm eingefunden, 
sondern sich entschuldigt und ihren Unverstand angezogen! 
Doch wird ihm bedeutet, sie seien rechtmafsig erwahlt.

Es kommt auf dem Rathaus zu erregten Sitzungen. Man 
solle, wird yorgeschlagen, beim kaiserlichen Kommissar doch 
geltend machen, wie schwer gerade Arnstadt unter den yielen 
Durchziigen zu leiden habe. Keine Woche gehe hin, dafs 
man nicht anspannen und herbergen miisse.

Aber schon lauft eine neue Zuschrift Tilly’s ein, sich 
wegen der auferlegten Kontribution sofort schliissig zu machen, 
sonst wiirden 5 Kompagnien eingelegt werden.

Was thun in solcher Bedrangnis? Einer der Ratę weist 
darauf hin, dafs vom Haus Sachsen noch nichts gewilligt 
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worden. Man solle sich mit demselben „konjungieren“, dafs 
man einen Riicken und Schutz habe. Wiirde ohnedem zu 
Erfurt geredt, dafs die Arnstadter eher willigten ais andere.

Auch Syndikus Forster weifs zu berichten, dafs die be- 
nachbarten Stadte nichts gewilligt: Gotha nicht, Weimar 
nicht, Rudolstadt nicht. So wolle und diirfe man hier nicht 
anfangen.

Da sei gut reden, sagt Froben, aber die 5 Kompagnien 
lagen in der Koburger Pflege und konnten da sein uber 
Nacht. Ehe man’s yermeine, habe man die auf dem Halse 
und den Schaden dayon. Periculum in mora!

Ultra posse konne niemand obligiert werden! hort man 
eine Stimme rufen, Tilly’s Forderung sei unmoglich! Geld 
zu geben haben wir nicht. Sollen wir den Kopf bieten, 
sind wir zu schwach.

Man wolle Aufschub suchen, wird yorgeschlagen und 
bald wird „Dilation“ zum Losungswort, Dilation bis auf 
den Ausgang des Leipziger Tages. Das habe Tilly sehon 
abgeredet, lafst sich da eine Stimme yernehmen; „der Tagk 
zu Leipzig“, habe er spbttisch gesagt, „mochte sich ein wenig 
yerweilen 1“ Trotzdem wird versuchte Dilation zum Beschlufs 
erhoben.

Wir stehen in den Zeiten des Leipziger Tages, yon 
den en grofse Dinge und Neugestaltung zum Besseren erwartet 
wurden. Wir lesen, dafs sehon zum 25. Januar die Ratę 
der Gesamtgrafschaft Schwarzburg beider Linien sich in 
Erfurt wegen des zu Leipzig angestellten Tages zu ein- 
gehender Beratung eingefunden.

Es gelangt sehon folgenden Tags an Rat und Biirger- 
schaft Arnstadts eine Zuschrift aus graflicher Kanzlei, dafs 
Ihre Kurfiirstl. Durchlaucht zu Sachsen des noch immer 
fortwahrenden triibseligen Reichszustandes halben die eyan
gelischen und protestierenden Stande christliche friedliebende 
Unterredung zu pflegen beschrieben und darunter auch die 
hochwohlgebornen gesambten Grafen zu Schwarzburg er- 
fordern lassen.
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Kun seien Ihre Gnaden auch. ganzlich entschlossen, zu 
solch ausgeschriebener Zusammenkunft der ganzen erschópften 
Landschaft zum Besten Ihre Ratę abzuordnen. Da aber zur 
Zehrung und Reise andere Geldmittel durchaus ermangelten, 
so sollten die Steuereinnehmer fiir solche Abfertigung das 
Notige bereit halten. Gelte es doch einig und allein, die 
gar ausgesogene Landschaft vor ganzlichem Ruin zu retten 
und den edlen langgewiinschten Frieden zu bringen 1

Wir sehen denn bald auch Kanzler Giittich und aus 
Sondershausen Kanzler Lappe, den Bruder des trefflichen 
Diakonen, auf der Reise nach Leipzig.. Aber noch laufen 
Kanzleiboten zwischen Sondershausen, Arnstadt, Ebeleben, 
weil es gemeinsame Angelegenheit ist, die Yollmacht fiir die 
abgeordneten Ratę yollziehen zu lassen. Und ebenso eilen 
andere nach Umen und Rudolstadt und bald auch nach 
Leipzig mit Schriften und Rechnungen. Und dort erheben 
die Abgeordneten der Grafschaft die eindringlichsten Klagen 
wegen endloser Pressuren. Wahrend Tilly’s wiederholten 
Androhungen richten sich die Blicke hoffnungsyoll nach der 
Pleifsestadt.

Aber nicht, was die mutigen Fiirsten Wilhelm yon Hessen 
und Bernhard von Weimar erstrebten, Biindnis aller eyan
gelischen Stande mit Schweden, bildete den Abschlufs der 
Leipziger Yerhandlungen, sondern eine Defensiyyerfassung 
zu bewaffneter Neutralitat und nochmalige Yorstellungen bei 
Kaiser und Liga wegen schwerer Belastung und wegen des 
Restitutionsedikts, das den Besitzstand der eyangelischen 
Stande aufs aufserste bedrohte. Herzog Wilhelm yon Weimar, 
der alteste der yier regierenden Bruder, damals der beson- 
dere Yertraute Kurfiirst Johann Georgs, tritt mit den Raten 
der Grafen yon Schwarzburg beider Linien wegen Angriff- 
nahme der Riistung in Unterhandlung. Die Gesamtgrafschaft 
beider Linien soli an Defensionsyolk 2000 zu Fufs und 150 
zu Pferd zu stellen schuldig sein; dazu an geworbener Mann- 
schaft 800 zu Fufs und 200 zu Rofs. Die Leipziger Rezefs- 
urkunde yom 2. April unterzeichnete fiir Schwarzburg S L.
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Kanzler Christoph Lappe, eine seiner letzten Amtshandlungen, 
da er, bald darauf erkrankt, noch im September desselben 
Jahres starb.

Bei der Schweden gegeniiber so abweisenden Haltung 
der eyangelischen Stande war der Fali Magdeburgs unab- 
wendbar. Der Flammenschein der untergehenden Stadt warf 
seine Schrecken iiber das protestantische Deutschland.

Zu den wenigen, welche yerschont blieben, da sie im 
Dome eine Zufluchtsstatte gefunden, zahlte ein junger Mann, 
aus Arnstadt gebiirtig, „choralis und custps“ des Gotteshauses 
Sebastian Schlewitz. Er ist, wie er an den stadtischen Rat 
berichtet, bei dem unsaglichsten Elend und Jammer gewesen, 
einige Wochen gefangen mit fortgeschleppt worden und nun 
nach geschehener Ranzion, da er nichts ais sein Leben sein 
eigen nennen kann, gezwungen und gedrungen, christliebende 
Herzen und sonderlich dieses Ortes, weil es sein Yaterland, 
um Hilfe und Beistand anzuflehen. Er hat Hoffnung, succen- 
tor zu St. Nikolai zu werden, mufs aber zuvor sich wiederum 
mit einem Kleide yersehen. Die Stadt beschenkt ihren un- 
gliicklichen Sohn mit seehs Grosohen. Eine kleine und doch 
yielleicht grofse Gabe, wie die der armen Wittib am Gottes- 
kasten ? So móchte man glauben, wenn nicht anderseits 
wieder in der Jahresrechnung 100 Gulden fiir biirgerliche 
Wirtschaften auf dem Rathaussaale yerzeichnet standen, 
wahrend man kein Bedenken trug, mit Zinszahlung auf yiel- 
fach yerbiirgte und untersiegelte Schuldyerschreibung Jahr- 
zehnte, ja fiir immer in Riickstand zu bleiben!

Bald fluteten die wilden Scharen Tilly’s nach Thiiringen 
herein, und beide Grafschaften Schwarzburg, besonders die 
Unterherrschaft, hatten fiir ihre Klagen auf dem Leipziger 
Tage schwer zu biifsen. Frankenhausen, Greufsen haben 
yiele Jahrzehnte gebraucht, den Schaden zu yerwinden.

„Alles unter und iiber“, klagt der Pfarrer zu Dornheim, 
„ais dem Tilly die Yiktorie in Magdeburg gelungen. Haben 
die Stadte ausgepliindert und die Edelleute bis aufs Hemd 
ausgezogen, in Tonna selbst der Grafin (yon Gleichen) nicht 
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yerschont! Nach diesem kommt das Schónburgische Re
giment den ersten Trinitatissonntag gen Witzleben und Dorn- 
heim, liegen 3 Wochen 6 Tage, handeln mit Stehlen, Pliindern 
und Getreideabfiittern gleich ais die Teufel.“

Ja, unsagliches Elend brachte Tilly’s Yorstofs nach 
Westen, ais es galt, hier die Leipziger Schlufsyerwandten zu 
Paaren zu treiben und den heldenmiitigen Landgrafen yon 
Hessen, der es gewagt, die Ligatruppen aus seinem Lande 
zu jagen, die ganze Wucht seines Zornes empfinden zu lassen.

Und wahrend bei des Friedliinders Soldateska, die sich 
uuter einem genialen Kriegsfiirsten aus allen Nationen, 
Standen und Bekenntnissen zu einem einheitlichen Ganzen 
zusammenfiigte, ein jeglicher nach seiner faęon selig werden 
durfte, schwangen die Ligatruppen das Panier des Katholi- 
zismus hoch empor, und der Pfarrer von Dornheim mufste 
es erleben, dafs ein Soldat unter allen „Graueln der Messe“ 
in seiner Kirche begraben wurde. Der Himmel selbst war 
dariiber erziirnt, und wenig Wochen darauf schlug der Donner 
gar gewaltig in den Thurm seines Dorfes.

Gott sei gelobt! ruft aber der Pfarrer, ais am 30. Juni 
einer der wildesten Soldaten, die ins Schlofs zu Tonna ge- 
brochen, noch seinen Lohn bekommt. An einen Weidenbaum 
bei der Waidmiihle des Ortes, den der Pfarrer einst mit 
eigener Hand gepflanzt, wird er aufgekniipft. „Ist das der 
Weg zum Himmel, so helfe der liebe Gott, dafs sie alle 
dahin kommen!“

Uberhaupt zeigt er sich yon dem Humanitatsfieber unserer 
Tage nicht im entferntesten angekrankelt. Ais, wie friiher 
berichtet, drei Freireiter zu Arnstadt gekopft wurden, so 
war das fiir den Pfarrer zu Dornheim „eine herrliche Augen- 
lust“.

Wo ein Dieb dem Galgen entgeht, fallt es ihm schwer, 
sich mit Gottes unerforschlichen Gerichten zu trbsten. Seinem 
yielgeliebten Grafen Giinther aber weifs er es wenig Dank, 
wenn derselbe die Freundschaft ansieht und yon Staubbesen 
und Galgen begnadet. Diejenigen, die fiirbitten, wo es nicht

XIV. 29
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am Ort, die nennt er lose Leute, die es einst in der Ewig- 
keit yerantworten mogen.

Viel Bedauerns hat er mit der Grafin zu Tonna, der 
die wilden Kroaten selbst die Finger abzuschneiden drohten 
ais sie ihre Ringe nicht lassen mochte. Auch die Archiyalien 
des Arnstadter Rathauses wissen von der Not dieser letzten 
Grafin von Gleichen zu berichten, die zugleich auch der 
letzte Sprofs des alten Hohnstein’schen Hauses war, Erdmuta 
Juliana.

Ein Teil der Legatsgelder, welche die edle Oranierin, 
die Witwe Gunthers des Streitbaren, fiir Arnstadts studierende 
Jugend ausgesetzt, standen am Hofe zu Ohrdruf, und wenn 
die Zinszahlung stockte, ja dann ganz ausblieb, trafen die 
Mahnschreiben des stadtischen Rates auch schon zu Leb- 
zeiten des yerstorbenen Grafen ein, selbst unter Bedrauung, 
Graf und Grafin beim Lehnshofe zu Koburg zu belangen.

Wir mbchten auch wiinschen, schreibt Graf Hans Lud
wig im September 1629, die bisherigen schweren Laufte und 
Zeiten hatten sich nach dem Willen Gottes also angelassen, 
dafs man Mittel und Gelegenheit haben und finden konnen, 
derogleichen Schuldposten wirklich abzutragen. Dieweil es 
aber bei so beharrlich und taglich aufkommender neuer Be- 
schwerung leider nicht zu effektuieren, wird man sich noch 
zur Zeit gedulden und bedenken miissen, dafs wir nicht 
allein, sondern andere unseres Gleichen, ja wohl noch 
hohere Standespersonen wider Willen dergleichen Entschul- 
digung zu gebrauchen gleichsam jetzt gezwungen werden.

Zahlung erfolgte nicht, und manch armer Primaner in 
Arnstadt und manch armer Student zu Jena und Wittenberg, 
der sich des Legats getróstet, darbte und hungerte weiter.

Rektor Grofshain nahm sich ihrer in aller Weise an 
und doch war auch er nur ein armer Mann. Ais er 1630 
in das Rektorat eintrat, mufste er noch langere Zeit auf das 
ohnehin geringe Einkommen der Stelle Yerzicht leisten. 
Wiederholt bittet er, ais friiherer Stipendiat der Stadt, ihm
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zu wenigsten mit einem Teile ruckstandiger Stipendiengelder 
unter die Arme zu greifen.

Auch hatte die Witwe des yorangehenden Rektora noch 
einige Raume der Dienstwohnung inne und weigert sich auf 
das hartnackigate, dem jungen Amtsnachfolger zu weichen. 
Selbst den Drohungen dea stadtischen Regiments gegeniiber 
beharrt sie bei ihrem Willen; sie werde nicht mit leeren 
Handen ziehen, noch sei man mit dem Einkommen ihres 
hochaeligen Herrn und Ehewirts im Riickatand.

Mit den Bestrebungen Rektora Grofshain, die arme 
studierende Jugend in der schweren Zeit iiber Wasser zu 
halten, gingen die Bemiihungen dea trefflichen Lappe, der 
nach Schuckelius’ Tode yorlaufig die Superintendentur ver- 
waltete, aller Zeit Hand in Hand.

Graf Ludwig von Gleichen starb den 15. Jenner 1631. 
Er starb ohne Nachkommen, und die untere Grafschaft Gleichen 
fiel laut Erbvertrag an Schwarzburg. Die Grafin Erdmuta 
Juliana konnte sich nur schwer in den Gedanken finden, dafs 
die Grafschaft zerstiickelt in andere Familien ubergehe. Unter 
dem Einflufs des Schwarmers Stiefel horte sie selbst iiber 
Jahr und Tag nach ihres Gatten Tode nicht auf, einen Erben 
zu erhoffen und in den Kirchen um gliickliche Entbindung 
beten zu lassen.

Mit Tonna bewittumt, lebte sie doch zumeist in Er
furt, wo die Mahnschreiben des Arnstadter Rates um endliche 
Ablegung der Zinsen sie um so sicherer erreichten. Ihr Be- 
yollmachtigter schreibt, dafs das bekannte und yerderbliche 
Kriegswesen die Grafschaft Gleichen so hart betrotfen, dafs 
yon den Intraden nichts einzubringen sei. Im Mai 32 
bittet sie, sich fiir die restierenden Zinsen an die Gemeinde 
Giinthersleben zu halten, die ihr noch riickstandige Gefalle 
schulde.

Zwei Monate spiiter schlofs Erdmuta Juliana die miiden 
Augen zu ewiger Grabesruh, enthoben aller Erdensorgen, die 
damals Hiitte und Fiirstenschlofs in gleicher Schwere heim- 
suchten. Die Grafin Klarissa von Schwarzburg, welche dem 

29*
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Rat zu Arnstadt in Zeiten der Bedrangnis ein Kapitał geborgt, 
małint an die Zinszahlung mit dem Zusatz: „Ob wir gleieh 
gern in Geduld stebn wollten, betrifft uns die Diirftigkeit 
dermafsen, dafs wir des Geldes nicht langer zu entrathen 
wissen".

Selbst die graflichen Bruder miissen, da die Einkiinfte 
iiberall stocken, hier und da in Riickstand bleiben. Der 
Chronist Paul Jovius, der Rektor der Ebeleber Stiftsschule, 
schreibt unter dem 5. April 1630 an seine Grafen und 
Herren, dafs er fiinf (łuartale aus seinem Beutel leben 
miissen, es bleibe ihm niehts mehr ais das trockene Bród. 
Nach Yerkauf seiner Giiterlein in Arnstadt habe er all das 
Seine dargestreckt und so gehandelt, dafs, wenn er es auch 
nicht bei seinen armen Kindern, doch bei Gott und seiner 
Obrigkeit yerantworten wolle.

Tilly liefs von seinem Hauptquartier bei Muhlhausen 
aus einen grofsen Teil Thiiringens pliindern und verheeren. 
Auf die Klagen der Bedrangten hatte er das bekannte Wort, 
„er konne seine Soldaten nicht wie Yogel durch die Luft 
fiihren". Erst am 6. Juli erfolgte der Aufbruch aus Thii- 
ringen. Am 8. Juli zog Eiirstenberg durch die Grafschaft 
Schwarzburg mit 12000 Mann, „ schont derselben wegen 
empfangener Yerehrung, thut aber sonst grofsen Schaden". 
(D. Chr.)

Der Schauplatz der Yerwiistung wandte sich nach Kur- 
sachsen. Der Zerstorer Magdeburgs erreichte durch seine 
Gewaltthatigkeiten niehts anderes, ais dafs sich der getreueste 
Partner des Kaisers dem Eeinde in die Arnie warf. Gustay 
Adolf eilte, dem neuen Bundesgenossen Hilfe zu bringen. 
Altringer stand jenseits des Thiiringer Waldes. Obwohl es 
ihn drangte, an entscheidender Stelle zu sein, mufste er klare 
Befehle von Wien erwarten.

Dafs sich Tilly in seiner bedrohten Lagę mit ihm in 
Yerbindung gesetzt, beweisen Posten der Gehrener Kriegs- 
rechnungen: „Yier Thaler dem Kapitan und Trompeter zu 
Zehrung geben miissen; sind uf Ihr Gn. Befehl zu dem 
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Obristen Aldringer geschickt worden und Sohreiben yon 
Herrn General Tilly an ihn gebracht.11 „Zehn Grosehen 
einem Franken, welcher dem Altringerischen Kriegsyolk yor- 
gespannt.“

Schon am 7. September erlag Tilly der genialen Kriegs- 
kunst des Schwedenkbnigs. „Der hat ihm seinen Einfall fiir 
Leipzig gesegnet.“ (D. Chr.) Gustay Adolfs Sieg bei Breiten- 
feld hatte mit einem Schlag die Lagę der Dinge ganzlich. 
umgestaltet. Es fielen dem Kbnig, in dem man nun den 
Hort des Eyangeliums und deutscher Freiheit erblickte, die 
protestantischen Stande zu.

Selbst der yorsichtige Herzog Wilhelm, der alteste der 
yier Ernstinischen Bruder zu Weimar, eilte dem Sieger nach 
Halle entgegen und erhielt das Generalat iiber die in Thii- 
ringen zu werbende Armee. Ein rascher Siegeszug fiihrt 
den Schwedenkbnig siidwarts. „Am 22. schon kriegt er ohne 
einen Schofs zu thun oder einen Sehwertschlag Erfurt ein. 
Ein Kbnig zeugt durch das Land.11 (D. Chr.)

Ja, jeder Zoll ein Kbnig, ein Kbnig, dem das Herz des 
deutschen Volkes nach seinem Siege iiber die Liga mit 
grbfserer Warme entgegensehlug ais einem deutschen Eiirsten 
der Zeit!

Dafs Bauer und Biirger sich Schutz und Schirm von 
dem Hoehgesinnten yersprechen durften, bewies er noch 
beim Aufbruch aus Erfurt nach Arnstadt, ais er einen pliin- 
dernden Soldaten auf der Stelle richten liefs. Es war am 
26. September 1631, ais Arnstadt den Kbnig Gustay Adolf 
zum erstenmal in seinen Mauern sah, damals, „ais seine 
Majestat, hinauszog", wie es in den Rechnungen heifst. Nur 
eine Nacht weilte er im alten Schlofs, das nun schon lange 
zur Ruinę geworden. Am 27. begann der Marsch iiber das 
Gebirge auf der alten Strafse nach dem Frauenwald empor. 
Die Artillerie zog, wenigstens teilweise, wie alte Rechnungs- 
posten beweisen, iiber Langenwiesen, von dort wohl auf der 
Eisensteinstrafse nach dem Kamm des Thiiringer Waldes. 
Die Pferde der Burger und Bauern hatten tiichtig zu ziehen,
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Kriegsvorrate und. Bagage hinaufzubringen. „Vier Gulden 
den Anspannern zu yertrinken gegeben, wie sie die Schwe- 
dischen Artoloreywagen iiber die Walde und fiirder nach 
Wiirzburg fiihren miissen.“

Wie Herzog Bernhard, war auch sein Bruder Ernst, 
spater der Fromme genannt, beim Zuge, wahrend Wilhelm 
in Erfurt ais Statthalter zuriickgeblieben war. Ein treuer 
und thatkraftiger Freund Gustaw Adolfs, hatte er mit be- 
deutendem Aufwand Geschiitze und Munition in aller Stille 
fiir den Kónig herrichten lassen. Kartaunen und Stiick- 
kugeln kamen im Waldgebirge aus ihren Yerstecken und 
halfen zur Eroberung der frankischen Festungen. Schleu- 
singen lieferte Kraut und Lot in grofsen Mengen. Herzog 
Ernsts Obristenpatent datiert von Wiirzburg den 5. Oktober.

Dafs bei dem schwierigen Ubergang iiber den Thiiringer 
Wald viele Wagen zerbrachen, ist begreiflich. Auf Herzog 
Ernst’s Yerwendung wurde yoller Ersatz gegeben. Wir 
kbnnen dem Lówen aus Norden, dem tapferen Schweden- 
konig, auf seinem Siegeszuge durch die lange Pfaffengasse 
nicht folgen. Wir sehen aber aus den Kriegsrechnungen, 
dafs er mit Erfurt und dem Norden in Yerbindung blieb. 
Postreiter kommen durch Arnstadt, denen bei nachtlicher 
Weile Boten mit leuchtenden Fackeln voranlaufen miissen. 
Kuriere eilen von Erfurt der nach Siiden dringenden Armee 
nach. Ais sich ein Arnstiidter Biirger weigert, einem solchen 
sein eigenes Pferd „unterzuziehn", kommen von Rats wegen 
die Stadtknechte und entfiihren es ihm aus dem Stalle.

Ein „Lakay Sr. Majestat", der dem Kónig nacheilt, lafst 
sich in der Stadt bei allerlei Ungebiihr finden. Ein Bauer 
klagt auf dem Rathaus, dafs er ihm sein Pferd wom Pflug 
gespannt und ihn genbtigt mitzulaufen, so dafs er an seinem 
Leibe geschadigt und gar unbafs sei. Zwei fiir den Kónig 
zum Nachschub geworbene Soldaten zechen in jungem Most, 
raufen alsdann und miissen wegen iibler Handel in die 
Demnitz wandern. Aber des Kónigs Lieutenant Thorflugel 
aus Gottern bittet sie ledig, doch miissen sie sich nicht zu 
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rachen in Ratshand geloben. Noch sind einige erkrankte 
Soldaten in Arnstadt zuriickgeblieben, die aber bald der 
Armee wieder zugefiihrt werden.

Auch ein Soldatenkind wird gefunden, das, aufs Rathaus 
gebracht, der Totengraberin zur Pflege iibergeben wird. Doch 
mufs sie ofters wieder die zwei Groschen wóchentlichen 
Pflegegeldes in Erinnerung bringen. Sie macht dabei gel- 
tend, wie doch ihr Ehewirt selig so viele gute Christen zur 
Erde bestattet, bis er dem „Gestank" erlegen.

Mancherlei Vorkehrungen in der Stadt deuten darauf 
hin, dafs die mit dem Schwedenkónig verbiindete Grafschaft 
Schwarzburg fortan zu den kriegfuhrenden Standen gehdrt. 
Wir sehen, dafs Thore und Thorwacht jetzt sorgsamer in 
Obacht genommen werden. Auch der Pulverthurm in der 
Jakobsgasse erhalt stehende Wacht. Der Erfurter Thorthurm 
wird neu gebaut, das Rietthor wird mit neuen Bohlen iiber- 
zogen, auf dafs es „doppelt“ werde, in das Neue Thor hinein 
wird ein auf Walzen ruhendes, mit Erde gefiilltes Gefahrt 
gebracht, um den Durchgang besser yerteidigen zu konnen. 
Wachsenburger und Langwitzer Thor bleiben iiberhaupt ge- 
schlossen; nur die kleinen durch die Thorflugel fiihrenden 
Pfdrtchen werden an Markttagen und auch wohl sonst ge- 
offnet. Doch liegen wieder Schlagbaume vor, und die schwan- 
geren Weiber beschweren sich des schwierigen Weges.

tjberhaupt soli kein Thor gedffnet oder geschlossen 
werden, es sei denn die Wachę zugegen. Vor den Thoren 
soli kein Weinschank gelitten werden ; es sei Gefahr vor- 
handen, dafs sich fremde Soldaten von da aus der Stadt be- 
machtigten.

Aber wie oft haben Wachtmeister und Stadtlieutenant 
iiber Versaumnisse beim Wachtdienst zu klagen!

Wie oft schicken, wenn die Reihe an ihnen, die wacht- 
pflichtigen Burger „untuchtige Leute“, welche der Lieutenant 
fortjagen mufs! Wie oft sind Liicken in der Waehtmann- 
schaft! Dafs er schwachen Leibes halber nicht kommen 
konnen, fiihrt ein Burger zur Entschuldigung an. Zwar 
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habe er flugs zu einem anderen geschickt, der habe aber 
mehr yerlangt, ais er yermógend zu geben. Hans Ziegler 
bat erst bei Ruckkehr vom Felde yernommen, dafs er zum 
Thore entboten; sei aber dann doch noch gegangen und habe 
das Seine verrichtet. Die grafliche Kanzlei stellt es zur 
Erwagung, ob es nicht besser, auf Kosten gesamter Biirger- 
schaft standige Wachen aus „tiichtiger“ Mannschaft in die 
Thore zu stellen.

Auch machen haufige Durchziige einer wilden Soldateska 
besondere Yorsichtsmafsregeln wegen Feuersgefahr zur Not- 
wendigkeit. Die yon der Gemeinde weisen auch wiederholt 
auf den bedenklichen Zustand der vier stadtischen Bade- 
stuben hin. Zudem seien noch in yielen biirgerlichen Hausern 
Badestuben, durch welche die allgemeinen gestopft wiirden. 
Auch komme es oft genug yor, dafs die Burger ihren Bade- 
gasten Speise und Trank anbbten und ihr Hausbier aus- 
schenkten.

Burgermeister Froben macht dem gegenuber geltend, 
wie man den Burgern im Hause zu baden nicht wehren 
konne; doch derartigen Gastereien miisse man entgegentreten.

Wir sehen weiter, wie sich Ausbesserungen an der Stadt- 
mauer mehr und mehr notig machen. Aber vor allem yer- 
langt die Bewaffnung der eyangelischen Stande grofse Opfer. 
Schon wenige Tage nach Gustav Adolfs Durchzug waren 
Abgeordnete der thiiringischen Stande nach Erfurt berufen 
und mit den Anforderungen des Kbnigs bekannt gemacht 
worden. Am 10. Oktober erliefs Herzog Wilhelm „anstatt 
und von wegen Konigl. Wiirden zu Schweden“ eine Zuschrift 
an die Grafen yon Schwarzburg. „Wenn dann Ihro Konigl. 
Wiirden uns jetzo wieder ufgetragen, euch um 1000 Mus- 
quetirer wohlbewehrten Ausschusses und dazu gehdrigen 
Officirern, so viel Ihr selbst nothwendig erachtet, zu ersuchen^ 
ais haben wir euch solches notificiren wollen, begehrende, 
die schleunige Verfiigung zu thun, dafs gedachter Ausschufs 
ais 1000 Mann kommenden monntag den 17. hujus sich 
unfehlbar hier einstellen.“
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Doch wurden auch neben Truppen und Geldleistungen, 
den sogenannten Rbmermonaten, Mannschaften fiir das stehende 
Heer beansprucht. Im Fruhling des folgenden Jahres fiihrte 
Herzog Wilhelm dieselben dem Kbnig in Donauwórth zu.

Den Konig fiihrte sein Siegeszug ron dem Rhein zu 
der Donau, yon der Donau zum Lech, vom Lech zur Isar, 
und fast am gleichen Tage, an welchem Jahrs zuvor die 
Ligisten Magdeburg zerstórt, zog er ais grofsmiitiger Sieger 
in Milnchen ein. Nachdem er im Lager bei Niirnberg dem 
Friedlśinder die Spitze geboten, ging er abermals siidwarts, 
den Gegner aus seinen Yerschanzungen sich nachzuziehen. 
Doch dieser riickte nordwarts, und konnte er die heldenmiitig 
yerteidigte Feste Koburg nicht nehmen, so fielen doch, wah- 
rend er sich unter Blitz und Donner nach Sachsen warf, 
seine Reiterscharen ins Yoigtland und die Saalgegenden, und 
yiel armes Yolk fluchtete erschreckt in unsere Stadte. Da 
fiihlte sich Gustay Adolf bewogen, an der Donau Halt zu 
machen und auch seinerseits nordwarts zu ziehen, um seinem 
bedrangten Yerbiindeten Johann Georg nach eigenem Aus- 
druck „royalen Succurs“ zu bringen. Wie leicht mochte es 
auch kommen, dafs der wankelmiitige Kurfiirst, yom Ansturm 
der Feinde erschreckt, wieder wie friiher Partner des Kaisers 
und dem Kbnig die Riickzugslinie gefahrdet wurde! Da be- 
stimmte Gustay Adolf dem Landgrafen Wilhelm und all den 
Seinen Erfurt zum „Generalrendezvous“. Dem Herzog Bern
hard aber, der in Franken stand und an Stelle seines er- 
krankten, nach Thiiringen zuriickgt kehrten Bruders Wilhelm 
das Kommando fiihrte, gab er Befehl, ihn zu erwarten. Es 
war am 14. Oktober zu Kbnigshofen, dafs dem heldenmiitigen 
Fursten diese Ordre zuging. Aber schon hatte derselbe Kunde 
von neuer Gefahr. Pappenheim, der in Niedersachsen gliick- 
lich gekampft, Wolfenbiittel durch kiihnen Handstreich ge- 
nommen, war yon dem Friedlander, der an des Kónigs Heran- 
zuge nicht mehr zweifeln konnte, herbeigerufen worden. 
Und er kam, doch, an Selbstandigkeit des Kommandos ge- 
wbhnt, nicht eben allzu rasch und nicht auf dem kiirzesten 
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Wege. Die Merodebriider yoran, durchzog er das Eichsfeld. 
Seine wilden Reiter fielen auch in die untere Grafschaft 
Schwarzburg ein. Schlofs Keula wurde ausgepliindert und 
yerwustet. „85 Gulden dem Fenstermacher Martin", lautet 
ein spaterer Rechnungsposten des Schossers, „die Fenster im 
Schlosse zu machen, so von den Pappenheim’schen Soldaten 
zerschlagen worden." Noch arger suchten sie Ebeleben heim 
und liefsen die Weinyorrate des Grafen in die Schlofskeller 
laufen. Yierzehn Leute des Ortes erschossen sie und den 
Pfarrer Muller, der sich der Ungebuhr und Gewaltthatigkeit 
todesmutig entgegenstellte, schleppten sie nebst seiner Toehter 
gefangen hinweg. Auch die Stiftsschule hatte schwer zu 
leiden, und die armen Schiller vom Thiiringer Walde fluch- 
teten hinweg, um nicht wieder zu kommen. Die Zahl der 
Schiller sank auf 5. Rektor Gbtze, Chronist Paul Jbvius, 
starb in der Pfingstzeit des folgenden Jahres. Die sehweren 
Heimsuchungen mijgen zu seinem friihzeitigen Tode beige- 
tragen haben.

Da Herzog Bernhard aus aufgefangenen Briefen auch in 
Erfahrung gebracht, dafs Pappenheim einen Handstreieh auf 
Erfurt plante, und er ebenso Weimar und die Ernstinischen 
Lande in Gefahr wufste, so glaubte er auf eigene Hand vor- 
gehen zu miissen, um Erfurt und die bedrohte Heimat zu 
schiitzen. So brach er auf, ohne den Konig zu erwarten. 
Dieser aber folgte in Eilmarschen. In wenig mehr ais 
fiinfzehn Tagen war der Konig in Baiern, Schwaben, der 
oberen Pfalz, in Franken und Thiiringen mit seinen Scharen. 
In Zeit eines halben Tages und eines Teils der Nacht legte 
er die weite Strecke von Kitzingen bis Kbnigshofen zuriick. 
„Dafs wir ihm dahin folgten, konnten die Fiifse unserer 
Pferde nicht leisten." So berichtet Geheime-Rat Joachim 
Camerarius, der beim Konig eine besondere Yertrauensstellung 
einnahm. Am 22. kam Gustay Adolf nach Schleusingen, 
um wombglich noch in der Nacht den Riicken des Gebirges 
zu ubersteigen.

Nur eine Meile weiter, doch schon oben auf den Hohen 
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des Frauenwaldes, zu dem der Aufstieg yon Schleusingen 
nicht ohne Schwierigkeit war, stand Herzog Bernhard. Wie 
wir aus Camerarius’ Briefen ersehen, wurde diese stiirmische 
Eile auch durch die Gefahr, dafs der Feind die Passe verlege, 
zur Notwendigkeit. Schon hatte man Kunde, dafs feindliche 
Scharen bis nach Arnstadt yorgedrungen waren.

Nach den Eintragungen in das Bote Buch war es am 
19. Oktober „frue zwischen 7 und 8 Uhr“, dafs Pappenheim’s 
Wachtmeister, Obrist Bonnighausen, mit 24 Standarten vor der 
Stadt eintraf und Einlafs begehrte. Wahrend er selbst mit 
seinen Offizieren im Gasthaus zum giildnen Schwan Tafel 
hielt, mufsten fiir seine Leute eine Anzahl Fuder Proyiant 
in aller Eile vor die Thore geschafft werden. Nachmittags 
mufsten die Biirgermeister Frósohel und Kaufmann in der 
Giildnen Gans erscheinen, wo ihnen die erschreckende Mit- 
teilung wurde, dafs die Stadt binnen 3/4 Stunden 6000 Reichs
thaler zu erlegen, anderenfalls Pliinderung und weitere Hosti- 
litaten zu erwarten habe. Noch diese Stunde (nach anderer 
Quelle) wiirden 28 Kompagnien einfallen und die Stadt pliin- 
dern. Wie oft aber, dafs bei Pliinderungen, selbst wider 
Willen der Befehlshaber, Stadte und Dorfer in Flammen 
aufgingen!

Wir waren keines Lebens sicher, sondern wie Schlacht- 
schafe geachtet, erzahlte spater Magister Lappe. Indes kam 
es zu einem Accord, dafs Bonnighausen sich mit 4000 Thaler 
zu begniigen yersprach, yon denen 2000 in sicherer Obli- 
gation, 2000 innerhalb zweier Stunden zu zahlen seien. Das 
Geld in der ausgesogenen Stadt zu beschaffen, war guter Rat 
teuer. Der Hof war nach Gehren und, wie auch die graf- 
liehen Herrschaften aus der Unterherrschaft, yon da iibers 
Gebirge entflohen, um sich der Gefangennahme und Ranzion 
zu entziehen.

Nur kleine Betrage fanden sich hier und da. Doch ge- 
lang es der Umsicht des Magister Lappe, noch zur rechten 
Zeit das Fehlende zu schaffen, und zwar yon dem weimarischen 
Hofprediger Lippach, der, yor dem drohenden Ansturm der 
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Papisten entilohen, in. Arnstadt Sicherheit gesucht. Derselbe 
liefs sich. durch. Lappe bewegen, sein Baryermbgen von 950 
Thalern der Biirgerschaft zu ihrer Rettung gegen Sicher- 
stellung anzuyertrauen, Lappe selbst konnte aus seinem Eignen 
noch einige Hundert hiuzufugen.

Bbnnighausen zog ab und yergafs in der Eile die Obli- 
gation mit sich zu nehmen. Stand Arnstadt am 19. Oktober 
dicht am Abgrund des Yerderbens, so wurden in diesen Tagen 
auch die hbher gelegenen Gegenden von Pappenheim’schen 
Raubsełiaren heimgesucht. Schosser Balthaser Glafs zu Geh- 
ren, dessen Nachkommen in der Gelehrtengeschichte sich 
einen bedeutenden Namen gemacht, zeichnet’s in seine Jahres- 
rechnung ein, wie die graflichen Herrschaften, die fiir den 
blutgierigen Tyrannen und Feinde haben die Elucht geben 
miissen, hinwiederum von Gehren in grofser Eile nach Suhla 
geflohen. Er selbst birgt sich hier und da in Miihlen und 
Hiittenwerken. Halb blind, wie er ohnehin sei, mufsten ihm 
etwaige Irrtiimer in seiner Abrechnung zu gute gehalten 
werden. Botenliiufer eilen nach allen Richtungen, zu er- 
kunden, von wannen die Yolker kommen und wohin sie 
ziehen. Die sittliche Yerwilderung aber, welche Einlage- 
rungen und Durchmarsche auch iiber die Waldorte gebracht, 
findet in einem einzigen Rechnungsposten eine grellere Be- 
leuchtung, ais sie die eingehendste Schilderung zu geben 
yermóchte: „Siebzehn Groschen yor 3 Halseisen an die Lin- 
den bei der Kirchen (zu Gehren), welche Herr Dr. Giittich 
zur bffentlichen Bestrafung der Huren dahin yerordnet und 
machen lassen.“

Ein ernstlicher Yersuch, den andringenden Feinden die 
Wege zu yerlegen, ist von den Pappenheim’schen Scharen 
nicht gemacht worden. Nur die Yerbindung des heran- 
ziehenden Konigs mit der Yeste Erfurt, dem Orte des „Ge- 
neralrendezyous“, konnten sie fiir einige Tage durchbrechen. 
Dafs aber eine solche hergestellt war, beweist die Zuschrift 
des schwedischen Residenten zu Erfurt (16. Okt.) an Graf 
Giinther, in welcher er um eine gnadige Yerfiigung bittet, 
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dafs bei Tag und Nacht ein Pferd fiir die uber den Thiiringer 
Wald reitende Post in Bereitschaft gehalten werde (yergl. 
Beilage I).

Jedenfalls aber fiihlte sich Herzog Bernhard durch die be- 
drohlichen Yorgange diesseits des Waldgebirges zu aufserster 
Eile bestimmt, dafs wir ihn. noch am 22. in Arnstadt ein- 
treffen sehen. Vielleicht ist er sogar (freilich in Widerspruch 
mit dem citierten Briefe des Camerarius) sehon am 21. an- 
gekommen. Denn in der Ratssitzung des 22. wird ein Boten- 
laufer zur Demnitz yerurteilt, weil er sich geweigert, „heint 
yergangene Nacht fiir Herzog Bernhard nach Tonna zu lau- 
fen“. Herzog Bernhards Reiter drangen bis in die Gegend 
von Buttstadt vor. Pappenheim wich dem Yorstofs Bernhards 
aus, nahm seinen Weg durch die giildne Aue und konnte 
ungehindert zu Wallen stein stofsen.

Herzog Ernst aber, in Gustay Adolfs Umgebung, thut 
noch am 22. der Biirgerschaft zu Arnstadt kund, dafs Ihro 
Kónigl. Majestat mit dero Armee zu Frauenwalde Gottlob 
gliicklich angelangt sei, und fordert dieselbe auf, Tag und 
Nacht auf Beschaffung von Yorraten bedacht zu sein, damit 
nicht das Heer aus Mangel zu Ausschreitungen sich hin- 
reifsen lasse. Selbst die Mehlyorrate des Grafen in der 
Giinthersmiihle sollen herangezogen werden (yergl. Beilage II).

Doch finden wir, dafs ohnehin sehon die Yierleute am 
22. yor den Rat der Stadt beschieden sind und ihnen er- 
óffnet wird, „wie ein Marsch wieder yor sei yom schwedischen 
Yolk“. Da miisse man Prowiant haben und sehen, wo solcher 
zu nehmen. Die Yierleute bringen ihrerseits das Gesuch der 
Biirgerschaft an, ihrer in solcher Zeit wohl wahrzunehmen 
und die Kontributionsgelder zuriickzuhalten, damit man fiir 
alle Falle gedeckt sei. Es wird beschlossen, dafs jeder Brau- 
herr ein Yiertel Malz yorschiefse, damit „ein gemein Bier 
yor die Soldaten gebraut werde".

Folgenden Tags sehon ist der Quartiermeister des schwe
dischen Heeres zur Stelle. Da alle Offiziere mit ihren Mann- 
schaften in die Stadt gelegt sein wollen, mufs ihm eine 
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besondere Yerehrung werden, damit auch die Dorfschaften 
ihr Teil zu tragen bekommen.

Bald traf auch der Konig selbst und sein Kanzler ein, 
Die Posten der Rentereirechnung geben fiir seine Ankunfts- 
zeit keinen bestimmten Anhalt: „13 fi. 16 gr. Frau Katha- 
rina Kirchheimb vor Ein Fafs Weizenbier, so in Ihr Gnaden 
Hofhaltung allhier abgeholt worden, ais Ihre Konigl. Majestat 
zu Schweden anhero kommen d. 26. Oktober 1632.“ „4 fi. 
12 gr. zahlt Martino Erobenio vor 3 Eimer Stadtbier, so in 
die Hofhaltung geholt worden, ais der Reichskanzler Ochfsen- 
stern allhier gewesen den 26. Okt.“ „Das Weimarische Heer 
ist schon hier“, schreibt Camerarius von Arnstadt aus am 
25. Oktober, „das unsrige zieht sich iiber das Gebirge.“ Der 
Konig selbst aber am 26. Oktober an Kurfiirst Johann Georg: 
„Wir berichten Ew. Ld. weiteres, obwoln der Diiringerwaldt 
Unns ziembliche Beschwerde gemacht und ein paar tag bis 
wier dariiber kommen, hingenommen, das wier Jedoch heu- 
tigen tag mit Unser ganzen Armee alhier anlangen“ (yergl. 
Beilage III). Diese Benachrichtigungen aber beziehen sich 
nicht auf die Person des Konigs selbst, sondern auf sein noch 
im Zuge begriffenes Heer. Nur eine Eintragung in das rotę 
Biirgerbuch, die dann auch, auf Pergament abgeschrieben und 
in ein kupfernes Bohr geborgen, zum „ewigen Gedachtnifs" 
in den restaurierten Knopf des spitzen Jakobsthurmes ein- 
gelegt wurde, giebt den Tag des koniglichen Einzugs mit 
zweifelloser Bestimmtheit: „Dienstags den 23. Oktober kam 
K. Majestat yon Schweden nach Arnstadt und nahm sein 
Ouartier mit seiner Armee 15000 stark in dieser Stadt und 
den umliegenden Ortschaften.“ Chronist Olearius giebt die 
Starkę des eingelagerten Heeres auf 21000 Mann. Wahr- 
scheinlich wurde dieselbe erreicht, ais Kniphausen noch mit 
der Niirnberger Besatzung ankam. Zwar auch schon am 23. 
in Schleusingen angelangt, hatte derselbe seine Artillerie er- 
warten mussen.

So wurde Arnstadt fiir einige Tage zum Hauptquartiere 
des grofsen Konigs. Es erbrauste die Stadt vom Waffen- 
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getdse. Da mufste man die Kinder im Hause taufen und 
den Herbstmarkt, der zum 28. beginnen sollte, auf spater 
yerlegen. Die Hauser lagen yoller Kriegsleute aller Watfen- 
gattungen. Elehentliche Bittschreiben um Erleichterung der 
Last laufen beim stadtischen Regiment, doch auch unmittel- 
bar bei graflicher Herrschaft ein.

„E. G. G. gebe ich in Unterthanigkeit klagend zu er- 
kennen“, schreibt Erasmus Kallenberg, „wie der wohlgeborne 
Graf und Herr yon Spens, Koniglicher Obrister, sammt dero 
beihabenden in die yiertzig personen und etzlichen Pferden 
mir wider Gott und alle Billigkeit iiber den Halfs gelegt 
und zugeschickt worden ist. Wann ich dann solche gar zu 
schwere und unertragliche Drangsal nicht ausstehn kann 
noch vermag, sondern mit meinen Kindern den Bettelstab in 
die Hand nehmen und von Haus und Hof gehen mufs, ais 
gelanget an E. Gr. Gnaden mein wehklagendes Seufzen und 
Flehn, sich meines elenden Zustandes um Gottes Willen 
gnadig zu erbarmen und bei hiesigem Stadtrath gnadigen 
Befehl ergehn zu lassen, damit ich dieses allzuschweren und 
unertraglichen Joches entnommen werden móge.“ Nach Jahr 
und Tag nach des Konigs Heldentode stritten Arnstadter 
Burger, wer bei seinem Anwesen allhier die grbfste Last 
getragen. Der eine machte geltend, dafs er zu allem auch 
noch 3 erkrankte Soldaten auf dem Hals gehabt, wahrend 
wieder ein anderer, dafs er aufser den Reitern noch 2 
Stauber und 3 Windspiele yerpflegen miissen.

In der That lag ein schweres Joch auf der schon so 
yielfach heimgesuchten Stadt, wenn auch bei den einge- 
lagerten Yolkern bessere Mannszucht waltete ais bei den 
Merodebriidern. Dreifsigtausend Pfund Brotes waren taglich 
zu liefern. Vierhundert Eimer Bieres und mehrere Tausend 
Zentner Fleisches yerlangte die Yerpflegung des durch un- 
erhbrte Eilmarsche mitgenommenen Heeres, wozu die Nachbar- 
stadte nur geringe Beisteuer leisteten. Doch auch die nach- 
sten Dbrfer waren belegt. Das kleine Angelhausen hatte 
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wenigstens Salyaguardienreiter und schlofs seine Jahresrech- 
nung mit einem Minus.

Der Konig selbst ais hochgeehrter Gast der graflichen 
Herrscliaften, die alsbald aus Suhla zuriickgekehrt waren, 
bewohnte im alten Schlofs das siidliche, schbn getafelte Eck- 
zimmer, das fortan „der Konigssaal" hiefs. Zwischen den 
genialen Heerfiihrern, Konig Gustaw Adolf und Herzog 
Bernhard, kam es in Arnstadt zu einem nur kiihlen Wieder- 
sehen. Dafs der Herzog aus Franken aufgebrochen, ohne 
der erhaltenen Ordre gemafs den Konig zu erwarten, wurde 
ihm von diesem sehr iibel vermerkt. Wahrend der Konig 
in diesem eigenmachtigen Yorgehen einen argen Yerstofs 
gegen die Pflichten militarischer Disziplin erblicken mochte, 
war der Herzog seinerseits geneigt, in des Kónigs Yerbot 
eine Regung der Mifsgunst zu sehen, ais neide ihm derselbe 
einen etwa auf eigne Hand erfochtenen Lorbeerzweig. So 
kam es, dafs Herzog Bernhard in Arnstadt seine „Charge 
im schwedischen Heere resignierte“ und ein unabhangiger 
deutscher Furst fortan nur ais Bundesgenosse dem Konig 
zur Seite stehen wollte.

Auf dies gespannte Yerhaltnis zwischen Konig und 
Herzog deutet auch ein Arnstadter Ratsprotokoll hin. Der 
Gastwirt zur giildnen Sonne berichtet dem Ratę, wie ihm am 
23. Oktober, ais der Konig wieder hereingezogen, anfanglich 
Herzog Bernhards Leibpferde, 18 an der Zahl, durch ein 
„Ballot“ zugewiesen seien, wie aber der kónigliche Quartier- 
meister kommen, hatte er solches an seiner Thiir ausgewischt 
und des Kónigs Majestat Hauptpferde, nicht weniger ais 26, 
bei ihm einquartiert. Bei einer spateren Yernehmung be- 
statigt ein Zeuge diese Aussage. Ais man fiir Herzog Bern
hard Ouartier gemacht, seien iiber diesem die Schwedischen 
kommen, hatten alles umgestofsen und die Quartiere ihres 
Gefallens gemacht.

Wahrend nun das Heer bei reichlicher Yerpflegung in 
guten Q,uartieren nach den ununterbrochenen Eilmarschen 
von der Donau bis zum Gerafliifschen einige Ruhetage finden 
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konnte, um fiir neue Strapazen und die Stunden der Ent- 
scheidung geriistet zu sein, durfte Konig Gustav Adolf sich 
nur wenig Mufse gonnen. Hatte doch selbst, ais er rastlos 
mit seinem Heere aus dem fernen Siiden nach Thuringens 
Bergen eilte, die Politik nicht geruht. Staatsmiinnische Er- 
wagungen der ernstesten Art hatten sich auch damals seinem 
weitschauenden Geiste aufgedrangt; doch mufste schriftlich 
Entworfenes nach Camerarius’ Mitteilungen unvollendet im 
Reisewagen zuriickbleiben. Feinde iiberall, heimliche und 
offene, und der Freunde nur wenige oder zweifelhaftester Art!

Erst Arnstadt gab Mufse, Begonnenes zu vollenden oder 
Erwogenes schriftlich zu fassen, und kaum ein anderer Zeit- 
punkt seines vielbewegten Leben s eroffnet uns so klare Ein- 
blicke in die grofs angelegte Natur Gustav Adolfs und in 
den weiten Horizont seiner Politik.

Zunachst galt es, Oberdeutschland, das der Konig ais 
Sieger durchzogen und wo er die militariach wichtigsten 
Punkte besetzt hielt, auch wenn er den Schwerpunkt seiner 
Macht wieder nach Norden verlegen mufste, dauernd an das 
Interesse seiner Krone zu kniipfen.

So gab er seinem getreuen Kanzler Oxenstierna, schon 
am Tage nach seiner Ankunft zu Arnstadt, in einem Me
moriale die leitenden Gesichtspunkte fiir die Verhandlungen 
in Ulm, wohin derselbe die Fiirsten und Stande des schwa- 
bischen, frankischen, des kur- und oberrheinischen Kreises 
bescheiden sollte. Der Kanzler sollte sie bewegen, sich auf 
das festeste miteinander zu verbinden, fiir die kóniglichen 
Truppen durch Accise auf die vornehmsten Nahrungsmittel 
die notigen Mittel sicherzustellen, gute militarische Dis- 
ziplin ais besonderes Ziel vor Augen zu behalten. Vor 
allem sollte Oxenstierna die Stande bestimmen, sich unter 
des Kónigs Direktion und Protektion zu stellen, ja sich vom 
Kaiser ganz loszusagen. Man weifs, wie gerade ein der- 
artiges Yorgehen, obwohl es in gewisser Beziehung doch 
nur dem zu geschichtlicher Notwendigkeit gewordenen Ent-

XIV. 30 
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wicklungsgange yorgriff, auf das lichte Heldenbild des grofsen 
Konigs seine Schatten geworfen.

Noch am gleichen Tage entwarf der Konig ein Schrei
ben an die frankische Ritterschaft, auf die er bei seinen 
weitzielenden Planen ganz besonders zahlte. Er ermahnte 
dieselbe, sich in Ulm einzufinden, mit dem Reichskanzler 
alle Mittel, den Feind abzuwehren, in Erwagung zu ziehen 
und auf alle ihre Mityerwandten einzuwirken, dafs sie sich 
zu gleichem Zwecke in Ulm finden lassen sollten.

Der Kanzler yerliefs Arnstadt, wie wir aus Camerarius’ 
Briefen ersehen kónnen, noch yor Aufbruch Gustay Adolfa 
und ging nach Siiden, seiner Aufgabe und dem Yertrauen 
seines Konigs zu entsprechen.

Aber wie die Angelegenheiten in Oberdeutschland be- 
schaftigten den weitblickenden Geist des Konigs wahrend 
seines Aufenthalts zu Arnstadt auch die Yorgange in den 
Niederlanden, die ihn mit Besorgnis erfiillen mufsteu. Die 
Generalstaaten sahen die wachsende Macht Schwedens, 
namentlich seine Obmacht auf der Ostsee nur ungern und 
schienen geneigt, sich mit Spanien friedlich auseinanderzu- 
setzen und yon der Waffengenossenschaft mit dem Konig 
Gustay Adolf zuriickzutreten.

In seiner Zuschrift aus Arnstadt fordert derselbe daher 
seinen Residenten in den Niederlanden, Ludwig Camerarius, 
den Yater seines yertrauten Rates, in eindringlichster Weise 
auf, seinerseits allen Umtrieben energisch entgegenzutreten. 
Mufste es aber sein, so sollte er den Generalstaaten die Er- 
klarung abgeben, dafs auch der Konig seinen besonderen 
Frieden machen konne, und zwar ohne ihrer dabei zu ge- 
denken.

Wir sehen aus etwas friiheren Briefen des Konigs, wie 
auch die Haltung des eifersiichtigen Danemarks, das damals 
wieder machtig riistete, ihm Besorgnis einfldfsen mufste. 
Wenn Spanien die Hande in den Niederlanden frei bekam, 
konnten machtige Flotten ihm den Seeweg nach seinem 
nordischen Heimatslande yerlegen 1 Und wiederum ersehen
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wir aus einem Briefe des Konigs, den er noch am 30. Ok- 
tober, wenige Tage yor der Liitzener Schlacht, in Buttstadt 
geschrieben, dafs auch Frankreichs Politik, das, nunmehr im 
Besitz der beherrschenden Stellungen am linken Rheinufer, 
ihm die Subsidien schuldig blieb, ebenfalls dazu angethan 
war, ihn zu beunruhigen. Ja, uberall Feinde, wankelmiitige 
Bundesgenossen oder Neutrale, die noch vor Abend sich zu 
seinen Feinden schlageu konnten!

Doch der Lówe aus Norden liefs sich nicht schrecken. 
Am 26. Oktober sagte er dem Kurfursten von Sachsen noch
mals sein alsbaldiges Erseheinen zu. Doch yerpflichtet er 
den Bundesgenossen, nun auch das Seine zu thun, die nbtigen 
Yorrate zu beschaffen, damit sich die Sehwierigkeiten im 
Niirnberger Lager nicht nochmals wiederholten, und ihm 
so viel Fufsyolk ais móglich und zum wenigsten 3000 Reiter 
entgegenzuschi cken.

Am letzten Morgen seines Aufenthaltes in Arnstadt liefs 
Gustay Adolf noch eine Zuschrift an den Pfalzgrafen Fried
rich abgehen, an den Winterkónig, wie man ihn nannte. 
Hatte derselbe, fiir den niemand mehr einen Finger riihren 
mochte, um den Kónig kein anderes Yerdienst, ais dafs er 
ihn acht Monate lang auf seinem Siegeszuge durch Siiddeutsch- 
land begleitete, wobei er stets auf gute Quartiere bedacht 
genommen, so wiederholte der Kónig jetzt, unter freund- 
lichem Bank fiir geleistete Gesellschaft, ein friiheres Yer- 
sprechen, ihn in Kur und Land wieder einzusetzen, wenn er 
auch allerhand Nórgeleien des Fursten ohne Land gegeniiber 
die Besetzung militariach wichtiger Punkte in der Pfalz bis 
zum Frieden beanspruchen mufste.

Es war Sonntags, am 28. Oktober, ais Gustay Adolf noch 
diesen Beweis seiner hochherzigen Gesinnung gab; „also nur 
acht Tage“, bemerkt der treffliche Moser in seinem patrio- 
tischen Archiy, „vor dem in der Schlacht bei Liitzen erfolgten 
Ende des grofsmiitigen Konigs, dem Friedrich in 20 Tagen in 
die Ewigkeit nachfolgte."

Noch desselben Morgens erfolgte Gustay Adolfs Auf- 
30*
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bruch. Nachmittags um 5 hielt er durch das Krempher Thor 
seinen Einzug in Erfurt. Dort besuchte er den noch immer 
krank darniederliegenden Statthaiter Herzog Wilhelm in der 
Karthause, speiste mit der Konigin, seiner Gemahlin, dereń 
Hauptąuartier nach Erfurt yerlegt worden war, und mit Her
zog Ernst zu Abend. Schon am dreifsigsten ist er in Butt- 
stadt, und am 6. Noyember erfolgte der blutige Zusammen- 
stofs mit Wallenstein. Johann Georg hatte trotz dringender 
Anmahnung seinem hochherzigen Yerbiindeten alles in allem 
1500 Reiter fiir die Stande der Entscheidung zugeschickt.

Konig Gustav Adolf fiel, und das Heer war nach Her
zog Bernharda Worten die Herde, welcher der Hirt fehlte. 
Uneingedenk erfahrener Krankung unternahm er es in todes- 
mutigem Ringen den Fali des Heldenkónigs zu rachen und 
den zweifelhaften Sieg an die Fahnen der eyangelisehen Sache 
zu kniipfen.

Unter den Friedlandischen Offizieren, die in diesem 
letzten blutigen Straufs nicht Stand hielten, war auch Bónnig- 
hausen. Eine fast wehrlose Stadt in Schrecken zu setzen, 
hatte sein Mut wohl ausgereicht, nicht aber fiir solch einen 
Kampf auf Leben und Tod. Der tapfere Merode fand seine 
Reiter in wilder Flucht und an der Spitze der Fliehenden 
den Wachtmeister selbst. Wallenstein urteilte von ihm, der 
sich in Sicherheit zu bringen gewufst, dafs er mehr ais yiele 
andere, die in Prag zur Strafe ihrer Feigheit gerichtet wur- 
den, den Tod yerdient habe.

Wahrend in Eichstedt und andern Orten iiber den Fali 
Gustay Adolfs ein „Freudgelaut", in Wien das Te deum an- 
stimmt wurde, rief in Thiiringen die herzbewegende Kunde 
ein Schmerzgefiihl ohnegleichen wach. Doch erst am 16. Juli 
folgenden Jahres, an dem Tage, an welchem die Leiche des 
Heldenkónigs von Wolgast nach Schweden gefiihrt wurde, 
stimmten die Glocken des alten Frauenmiinsters zu Arnstadt 
das Trauergelaut um den gefallenen Helden an, und Magister 
Lappe feierte das Gedachtnis des grofsen Mannes in ergrei- 
fender Leichenpredigt. Doch hat ja selbst der Papst eine 
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Trauermesse um den Gefallenen abgehalten, der sich dem 
gefahrvollen Wachstum der Habsburgischen Macht cntgegen- 
warf.

Ein Leichenzug, nicht ein Siegeszug war’s, der sich am 
7. Noyember 1632 von der Wahlstatt bei Liitzen nach 
Weifsenfels bewegte. Am 8. liefs Herzog Bernhard in einer 
Zuschrift Vitzthum’s und Brandt’s die Grafen von Schwarz- 
burg ersuchen, ais dem evangelischen Wesen zugethane Stande, 
eine Anzahl in der glorreichen, aber blutigen victorie yerwun- 
deter Offiziere und Soldaten in ihren Landen verpfl.egen zu 
lassen (cf. Beil. 4).

Doch wessen war nun die Fiihrung, naehdem Gustav 
Adolf, der Hort und das Haupt, in dem sich das evange- 
lische Deutschland noch einig gefiihlt, ein so friihzeitiges 
Ende gefunden? (cf. Droysen, Herzog Bernhard von Weimar.) 
Herzog Wilhelm, obwohl ohne hervorragende militarische Be- 
gabung, ja selbst ohne soldatisehe Neigung, doch nicht ohne 
Ehrgeiz, yerkiindete am 8. Noyember von Erfurt aus, dafs er 
vermóge der aufgetragenen Charge das Werk an des Kbnigs 
Statt dirigieren werde. Ein Gliick fiir die evangelische Sache, 
dafs er zumeist nur dem Kamen nach, thatsachlich aber sein 
genialer Bruder, Herzog Bernhard, das Kommando fiihrte. 
Aber es scheint denn doch, dafs mit dem Abscheiden des 
Heldenkónigs, wie sich bei der Armee die Bandę des Ge- 
horsams lockerten, so auch die Willfahrigkeit der Stadte sich 
wesentlich herabminderte.

Nikolaus Stabalofsky, Obristlieutenant, kommt damals mit 
Offizieren und Soldaten in die Umgegend von Arnstadt, um 
der durch unerhorte Eilmarsche und Strapazen, sowie durch 
Gefechte und Schlachten harf mitgenommenen Armee durch 
Werbung neue Krafte zuzufiihren. Aber ais sein Hofmeister 
dann bei den Biirgermeistern auf dem Rathause um Quartier 
ansucht, wird er von denselben abgewiesen. Ja, Magister 
Eroben liefs sogar verlauten, wofern sich die Offiziere in die 
nachsten Dórfer quartieren wurden, wolle er sehon dafiir 
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Sorge tragen, „ dafs ihnen allesamt der Hals entzweige- 
schlagen werde". So lesen wir wenigstens in einer yon 
Rudisleben datierten Besehwerdeschrift Stabalofsky’s. Sobald 
er selbst, jetzt ein kranker Mann, wieder zu Kraften gelangt, 
werde er solches bei Herzog Bernhard, von dem er doch seine 
Patente erhalten, wohl zu riihmen wissen. Wenn er oder 
seiner Offiziere einer an einem solchen Orte, da man weder 
Pflege noch Wartung, auch weder Labsal noch Medikament 
haben konne, solle Todes yerfahren, wie wiirde man solches 
bei Fiirstl. Gnaden und bei den Landkommissaren yerant- 
worten mbgen!

Seine Beschwerde half. Bald sehen wir ihn sein Haupt- 
quartier in der Giildenen Henne einnehmen, wo 5 Jahre 
zuyor Robertus Borniyal gehaust.

Um so mehr stockt Handel und Wandel in der Stadt, und 
schon der um des schwedischen Durchzugs Willen yerlegte 
Herbstmarkt blieb yon Kramem und Kaufern unbesucht. 
Dagegen fehlt es nicht an „ Eindringern “ zweifelhaftester 
Herkunft, und die stadtische Verwaltung sah sich zu einem 
Anschlag am Rathaus genótigt (4. Nov.): „Weil sich allhier 
viel fremde Leute aufhalten sollen, welche unser Gnad. Herr
schaft und dem Rathe nicht pflichtbar noch Burger sind, ais 
sollen dieselben hiermit yermahnet sein, dafs sie sich inner- 
halb 14 Tagen aus der Stadt machen und ein jeder an seinen 
ort begeben soli, da er pflichtbar ist, oder soli gewartig sein, 
dafs sie mit Schimpf ausgeboten und die Wirte, so sie auf
halten, ihres Biirgerrechts beraubt werden."

Am letzten Noyember kommt der Kanzler Oxenstierna, 
der in Ulm die Nachricht von dem Tode seines Kbnigs er
halten , wieder durch Arnstadt, um tags darauf die offizielle 
Mitteilung von Erfurt aus an die befreundeten Machte ab- 
gehen zu lassen. Er begiebt sich zur Zusammenkunft mit 
Herzog Bernhard nach Altenburg und auch zu dem lauesten und 
zweifelhaftesten der Bundesgenossen, Kurfiirst Johann Georg, 
ohne eine irgend befriedigende Erklarung erlangen zu konnen.

Herzog Wilhelm yerordnet um dieselbe Zeit, dafs aus 
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der Grafschaft Schwarzburg Arnstadtischen Anteils 200 Mann 
gutes duchtigen und beherzten Ausschusses mit Musketen, 
Kraut und Lot und den Spielen unyerziiglich sich in Erfurt 
einstellen sollen. Auch ein angestrengter Wachtdienst er- 
halt die Burger in Ubung, und Mauer und Mauerturm, 
Stacket und Schlagbaum yerlangen viel Arbeit und Kosten- 
aufwand.

Aber besonders schwer lastet auf der Biirgerschaft die 
Schuld an Magister Lippach fiir die dargeliehenen „Ranzions- 
gelder“.

Man hat ihm, ais er bei seinem Ereund Magister Lappe 
zu Gaste war, einen Lammsbauch, Forellen und Weizenbier 
ais Ehrengabe der Stadt zugesandt, aber von seinem Gut- 
haben an die Biirgerschaft, die er aus dem Yerderben errettet, 
noch keinen Pfennig abgetragen. Und doch stand der letzte 
Termin, die Neujahrsmesse, vor der Thiir.

Am Tage vor Weihnacht sehen wir Burgermeister und 
Rat, wie die Vier von der Gemeinde in erregter Sitzung in 
der „Audienz“. Aus der Kontribution kann nichts entnommen 
werden, da dieselbe noch selbigen Tages nach Erfurt mufs, 
wenn nicht ais Weihnachtsgeschenk mehrere Kompagnien ins 
Land fallen sollen. Die Biergelder der Brauherren sind fiir 
endliche Einlósung des grafl.ich.en Silbergeschmeides und an- 
dere Notwendigkeiten bestimmt, „da Ihre Gnaden der Stadt 
halber dero Graflichen Glauben versetzt“.

Einer der Ratskumpen aufsert die Ansicht, die Unter- 
zeichner der Schuldurkunde seien yerpflichtet, aus ihrem Eignen 
fiir Abtragung Sorge zu tragen. Aber niemand der zu Rat 
Sitzenden fallt ihm zu. Sind bei Aufstellung der Urkunde, 
ais eine Zbgerung von wenig Minuten die Stadt ins Yerderben 
stiirzen konnte, nicht alle iiblichen Fórmlichkeiten beobachtet 
worden, so tragt sie doch das Siegel der Stadt, und es steht 
darin zu lesen, wie in unsern hdchsten Noten, ais gemeiner 
Stadt die Pliinderung angedrauet war, der Ehrwiirdige, Hoch- 
achtbare und Hochgelahrte Herr Magister David Lippach, 
Fiirstl. Sachsicher Hofprediger zu Weimar, aus christlichem 
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Mitleid zur Zahlung der Ranzion 950 Reichsthaler vorgesetzt 
und geliehen, die wir richtig empfangen und bekommen haben, 
gereden und geloben daninach fiir uns und die unsern bei 
unsern Ehren, Trauen und gutem Glauben und bei Yerpfan- 
dung aller unserer Habe, solche 950 Rthlr. kiinftigen Leip- 
ziger Neujahrsmarkt ais kommenden 1633. Jahres geliebts 
Gott mit friden an Ort und Stelle ais Leipzig, Erfurt und 
Weimar, nach des Herrn Magister guter Beliebung wiederum 
in guten unverschlagenen Reichsthalern riickzuzahlen und 
dankbarlich dies unser Bekenntnis ehrlich einzulosen.

Die Ansicht, weil das Geld fiir gemeine Stadt geborgt, 
es auch yon gemeiner Stadt zuriickzuzahlen sei, drang durch. 
Sehnódes Unrecht sei es, wenn man mit Undank zahlen wolle. 
Einem ehrlichen Mannę sei ehrlich zu zahlen.

Indessen kam die Sache doch erst durch Yermittelung 
des Grafen und auf Androhen des Herzog Ernst zu yollstan- 
diger Erledigung. Zu Neujahr geht zunacbst nur eine Ehren- 
gabe an gedbrrten Forellen an Magister Lippach ab.

Kurz vor der Weihnachtszeit erschienen auch nach altem 
Brauch die Schuldiener auf dem Rathaus, um ihre Dienste 
fiir ein weiteres Jahr anzubieten und etwaige Beschwerden 
yorzubringen. Diesmal miissen sie dringend bitten, den Kasten- 
schreiber zu endlicher Auszahlung ihrer lange riickstandigen 
Besoldung anzuhalten. Rektor Grofshayn erklart es fiir sehr 
hart, wenn ein Kollege taglich sechs und sieben Stunden zu 
laborieren habe und nachher doch noch viel Mangel befinden 
und erfahren miisse. Er selbst habe borgen miissen, und da 
er nicht riickzahlen konnen, hatte man Rectorem scholae einen 
Schelmen geheifsen. Wenn das seiner Kollegen einem wider- 
fahren, so wiirde er es óffnen, wer es gethan; weil es seine 
Person betreffe, wolle er es yerschweigen.

Schon folgenden Jahres folgte Grofshayn einem ehren- 
yollen Rufę an die Uniyersitat Erfurt, welche nach den Planen 
des abgeschiedenen Konigs ein Bollwerk des eyangelischen 
Glaubens werden sollte. Zum Yalete des Rektors sandte die 
Stadt eine rei che Ehrengabe an Wein und Kuchen,
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Der jungę Stechan folgte im Rektorate, welcher aus so 
amen Yerhaltnissen herangewachsen, dafs er sich nur kurze 
Zeit auf Hochschulen erhalten kiinnen, und dafs jetzt Graf und 
Stadt gemeinsam fiir sein magisterium in Jena aufkommen 
mufsten. Aber bald zeigte sich der neue Rektor ais ein Mann 
von wahrhafter Bedeutsamkeit, so dafs unter ihm trotz der 
Ungunst der Zeit die ihm anyertraute Schule zur hóchsten 
Bliite gelangte.

Am 16. Feber desselben Jahres kamen der Kanzler Oxen- 
stierna und Herzog Bernhard auf eiliger Reise nach Siiden 
wieder durch Arnstadt. Der Konyent zu Heilbrunn trat zu- 
sammen, in Erfurt aber yersammelte Herzog Wilhelm die 
Reichsstande Thiiringens, die im Rezefs des 23. Marz dem 
gemeinen Wesen zum Besten 100 Monat einfachen Rdmer- 
zugs bewilligten, was fiir die Gesamtgrafschaft Schwarzburg 
20 000 Gulden ausmachte. Dazu mufste sie zur Erganzung 
der stehenden Armee 200 Mann, Arnstadt an seinem Teil 
12 Mann aufbringen und nach Erfurt uberfiihren. Wacht- 
meister Locke entnahm dieselben den Jungmeistern und Ge- 
sellen des Handwerksstandes bei einem Handgeld yon 4 bis 
7 Reichsthalern. Im Jahr 1638 war von dem Arnstadter Kon- 
tingente nur noch ein einziger Mann am Leben, der eben- 
deshalb und auf Grund seines trefflichen Passeports Erlafs 
der Kontribution und des Wachtgeldes fiir seine zuriickge- 
bliebene Frau beanspruchte. Schwert, Hunger, Krankheit 
einigten sich eben in diesem unheilyollsten aller Kriege, das 
deutsche Volk womdglich von der Erde zu tilgen.

Bernhard von Weimar erhielt damals die Bistiimer in 
Franken ais Herzogtum, iibertrug aber die Yerwaltung seinem 
getreuen Bruder Herzog Ernst. Derselbe richtete 12 Superin- 
tendenturen dort ein und berief den yon ihm hochgeschatzten 
Diakonus Lappe nach Ochsenfurt. Doch dieser lehnte ab, und 
sein Freund Lippach trat an seiner Statt in jene Stelle. Die 
Biirgerschaft zu Arnstadt zeigte sich hocherfreut, den ver- 
dienten Mann zu behalten. Dafiir aber, dafs er durch seine 
rasche Umsicht die Stadt am 18. Oktober 32 yom Yerderben 
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errettet, wurde ihm ais hohe Auszeichnung „aus bewegenden 
Ursachen zu sonderlicher Ergdtzlichkeit“ nicht, wie es in Rom 
im gleichen Falle der Brauch, eine Burgerkrone — sondern 
die Erlaubnis, jahrlich ein Weizenbier zu brauen. Eine 
wahrhaft stiirmische Freude ruft in einer Ratssitzuug des 
Jahres 35 die aus der Kanzlei einlaufende Mitteilung heiwor, 
dafs Graf Giinther den Archidiakon Lappe nunmehr zum 
Pfarrherrn und Superintendenten berufen. Einmiitig „schleus- 
sen“ alle Anwesenden, dafs man Gott und der Gnadigen 
Herrschaft fiir solchen Mann zu danken habe. „Gott erhalte 
ihn lange uns und dieser Kirche zum Besten!“

Lappe’s gesegnete Wirksamkeit ist ein Lichtpunkt auf 
dunklem Hintergrunde. Unermudlich scharft er die Gewissen 
zum Widerstand gegen das von allen Seiten eindringende 
Sittenverderben. Er straft und tróstet, er mahnt zur Barm- 
herzigkeit und mahnt zum Gehorsam. Denn oft genug ging 
durch die Burgerschaft ein Murren iiber neue Belastung. 
Selbst dem Ratę der Stadt giebt Graf Giinther zu erkennen, 
wie es scheinen miisse, ais wolle man sich womoglich einen 
andern Herrn setzen.

Zu den Ungehorsamsten der Burgerschaft gehdren immer 
wieder die Anspanner. Ais Herzog Wilhelm von ihnen ver- 
langt, aus dem Lande Eichsfeld, welches ihm Kónigl. Majestat 
von Schweden Hochlóbl. Gedachtnisses iibergeben, Getreide in 
die Provianthauser gen Erfurt zu fiihren, so weigern sie sich 
dessen aufs entschiedenste und wollen in aller Eile noch 
ihre Pferde losschlagen, um solcher Last ledig zu sein.

Freilich kommen die Geplagten oft genug von ihren 
Fahrten ohne Pferde zuriiek. So hatten ihrer drei einem 
schwedischen Rittmeister Yorspann nach Martinrode zu leisten. 
Doch man notigt sie weiter mit; ais man im Amthaus zu 
Ilmenau keine Pferde erhalt, auf das Gebirge hinauf nach 
Hinternah, und weiter von dort gen Rdmhild und wieder 
weiter bis Frankenland hinein vor Kónigshofen. Und wollen 
sie sich bei nachtlicher Weile heimlich davonmachen, so stehen, 
wie aus der Erde erwachsen, schwedische Wachten mit ge- 
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schwungenen Axten vor ihnen. Ais sie, endlich losgegeben, 
heimeilen, werden sie bei Rbmhild von Freireitern ihrer 
Pferde beraubt. Da sie aber dessen einen Schein vom Amt- 
mann vorlegen kbnnen, erhalten sie Ersatz aus der Kontri- 
bution.

tlber die Unsicherheit der Strafsen laufen von allen 
Seiten Beschwerden ein. Selbst vor den Thoren Arnstadts 
wird der Schbsser aus Berka von 3 Reitern ausgepliindert. 
Der Teufel hole alle Schbsser! rufen sie hbhnisch, ais er sie 
auf sein Amt hinweist. Die Kaufmannsgiiter, die aus Franken 
kommen, werden gar haufig, obwohl sie nach Herzog Bern
hards Yerordnungen ein hohes Geleitsgeld zu tragen haben, 
von Wegelagerern „aufgehauen“, und dann ergehen eifrige 
Nachforschungen nach Yerbleib der Waren bei den Hand- 
werkern und Kramem Arnstadts. Selbst die Wagen fiir die 
Kbnigin werden ausgepliindert, und Graf Giinther giebt den 
Wildpretsendungen an Ihre Majestat aus den Waldern bei 
Gehren Musketiere zum Schutze mit.

Auch die grofse Leipzig-Frankfurter Strafse ist im hóch- 
sten Grade unsicher. Die Geleitsreiter bringen in Arnstadt 
Bauern des Gebirges zur Haft und fiihren sie auf das Rat- 
haus, weil diese Waldgespanne nicht in Erfurt Geleitszeddel 
gelóst. Hatten von Leipzig aus wegen streifender Soldaten 
immer in Zickzack fahren und allerhand Haken schlagen 
miissen, sich ihrer zu entziehen, lautet die Entschuldigung 
der Bauern.

Dabei will es nach einer Eintragung im Arnstadter 
Kirchenbuch durchaus nicht scheinen, ais wenn pliindernde 
Soldaten stets ais Rauber betrachtet worden waren. „Den 
10. Marz 1634 begraben ein Schwedischer Soldat mit Namen 
Carol, so zwischen Arnstadt und Ichtershausen, indem ihrer 
etliche die Fuhrleute, so von Erfurt herkommen, haben wollen 
angehn die Pferde auszuspannen und von denselben erschossen 
worden. Ist auf Begehren von dem ganzen ministerio, von 
der ganzen Schule begleitet worden, wurden auch alle Glocken 
gelautet."
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Welchen Gefahren in solchen Zeiten das weibliche Ge- 
schlecht ausgesetzt war, davon berichten die Kirchenchroniken. 
Zwei liebe Beichtkinder des Pfarrers zu Dornheim, Osanna 
und Ampelonia, geben zur Stadt. Da stiirzen plbtzlich zwei 
Soldaten, so dem Herzog Wilhelm zustandig, auf sie ein. 
Die Erschreckten entfliehen durch das Wasser, doch nur 
Osanna weifs sich zu retten. Und wieder geht ein fein jung 
Weib zur Stadt. Kommt ein Soldat, und da er sie nicht 
zwingen kann, schlagt er sie zu Boden, dafs sie tot bleibt. 
Ais solches dem Obristen geklagt wird, hat er achselzuckend 
gesagt, weshalb sie sich zur Wehr gesetzt; wurde ja sonsten 
noch am Leben sein. „Das sind die Leute, an welche wir 
Kontribution zahlen miissen!“

Aber ais Holk mit seinen wilden Scharen in die Saal- 
gegenden und iiber Bemda hinaus einfallt, da geben diese 
Leute das Fersengeld. „Wollten uns vertheidigen, thate noth, 
dafs Wir sie vertheidigten.“

Freilich war auch das Materiał, das die Heerfiihrer nach 
Gustaw Adolfs Tode zum Ersatz heranzogen, oft nur dem 
Auswurf fremdlandischer Yolker entnommen, oder es waren 
nur halbwiichsige Buben, und nicht Unterthanenpflicht, son- 
dern nur Lbhnung hielt bei den Fahnen. Je mehr aber die 
erhobene Kontribution in den Taschen der Obersten ver- 
schwand, je mehr sich der Soldat auf die Zukunft yerwiesen 
sah, um so mehr mufste ihm durchgelassen werden. Welch 
ein Bild damaliger Truppenkdrper giebt uns die Dornheimer 
Chronik! „Kommen 5 Kompagnien vom Herzog Bernhard, 
die waren mit Dirnen und diebischen Jungen 800 Mann stark. 
Ais sie am 16. Feber (33) wegzogen, hatten wir nicht langer 
Frieden ais bis zum 23. Da kommt vom Herzog Wilhelm 
eine Kompagnie halb Beiter, halb Fufsganger, die noch alle 
wollen Pferde haben.“ Dafs sie dem Pferdemangel durch 
Diebstahl abhelfen und dafs sie dann wieder Buben auf die 
Pferde setzen, um fiir voll zu gelten und volle Kontribution 
zu erheben, wird an anderer Stelle erzahlt.

In der Stadt weifs man im ganzen der Ziigellosigkeit 
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der Soldaten besser zu begegnen. Auch ist Arnstadt damals 
mit dauernder Einquartierung verschont gebliebeu, wenigstens 
nach dem Abzuge Stabalofsky’s. Freilich hat auch dieser 
Herr seine Quartiergeberiu nicht yóllig zufriedengestellt, hat 
sie iibel geschlagen, dafs sie auswarts wohnen mijssen. So 
klagt die Frau Biirgermeisterin Kirchheim dem Ratę der Stadt 
und legt lange Listen auch aus Bornival’s Zeiten von dem, 
was ihr verderbt und abhanden gekommen, zur Wieder- 
erstattung vor. Milchschemel und Giefsstotz, Spicknadel 
und Krappelrad, Ofenbock und Yogelspiefs, Taufwindel und 
Leichentuch und unzahlig Hausgerat ist ihr abhanden kom
men. Drei Spannbetten mit halbem Himmel dariiber und 19 
Federbetten sind ihr zerschnitten und von Grund aus ver- 
derbt, die Kuhkrippe bei 23 Fufs lang und die Strohbdden 
bis auf wenige Bretter ihr yerbrannt worden. Aber schwarz 
auf weifs steht es zu lesen, dafs ihr alles, was yerloren oder 
etwan zerbrochen worden, nach Billigkeit zu zahlen sei. Auch 
auf neue Treppen, neue Fensterladen, neue Estrichlage glaubt 
sie Anspruch machen zu konnen. Die Frau Biirgermeister 
ist ais arme Frau gestorben, bemerkt ein Stadtschreiber spa- 
terer Zeit.

Es sind schwedische Truppen, die dann im Sommer des 
Jahres 34 in Arnstadt zu Quartier liegen, doch ohne die 
Burgerschaft zu ubernehmen. So konnen Biirgermeister und 
Rat dem Rittmeister Schweickhart yon Nierodt, der mit einer 
Kompagnie zu Rofs zehn W ochen in der Stadt lag, bei seinem 
Aufbruch, da er seines Yerhaltens einen schriftlichen Schein 
begehrt, unter beigedrucktem Stadtsiegel bezeugen, „dafs nicht 
allein besagter Herr Rittmeister sowohl yor sich selbsten ganz 
still, friedlich und eingezogen in seinem Q,uartier gewesen, 
sondern auch unter seinen Soldaten solche Kriegsdisciplin ge- 
halten, dafs weder Stadt noch Burgerschaft einig Ungemach, 
Drangsal oder Wiederwartigkeit zugezogen worden, noch wir 
uns iiber ihn einiges Unfugs zu beschweren gehabt“. Ein 
ahnliches Zeugnis wird auch dem Major Mauritius de Lagardie, 
der mit Dragonern zu Quartier gelegen, auf sein Yerlangeu 
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ausgestellt. Dagegen spricht sich Graf Giinther in einer Zu- 
schrift an seine graflichen Briider hdchet mifsbilligend iiber 
den jiingeren Oxenstierna, der damals nach Franken zog, und 
seine Volker aus. Sie seien bei ihrem tJbergang iiber das 
Gebirge mit Schlagen, Priigeln, Pressen so unbarmherzig mit 
den armen Leuten umgegangen, dafs es nicht zu beschreiben 
und ganze Dorfschaften dariiber in die Walder entwichen. 
tjber einzelne Orte sei der Ruin hereingebrochen.

Selbst der vom Herzog Wilhelm aufgebotene Ausschufs 
macht zu schaffen. Die Biirgermeister Arnstadts beschweren 
sich beim Schbsser zu Ichtershausen, ais Ende September der 
Wein zu reifen begann, dafs das defensive Volk, so zu Haar- 
hausen liege, in die Weinberge an den Kalkbergen einlaufe 
und die Trauben an sich reifse. Der stadtische Ausschufs 
wird damals in Wehr und Waffen, mit Kraut und Loth und 
Spielen nach Erfurt zur Inspektion entboten. Dazu miissen 
Mauer und Thore so viel Wachtmannschaft erhalten, dafs 
laute Klage erschallt. Dazu machen die Auslosungen hoher 
Gaste, dereń Zeche in den Gasthiiusern aus der Kontribution 
zu zahlen, viel Unkosten. Axel Lilly mit seinen Lapplan- 
dern, der Obrist Tupadel, der Resident Eske und Kommissar 
Bart, Generalmajor Stalhans, Rittmeister Falkenberg, der sich, 
da die Erfurter Kassen leer, hier Geldes erholt, um dem Kanz- 
ler nachreisen zu konnen, viel Kuriere der sachsichen Herzóge 
yerlangen Yerpflegung und Pferde.

Um vieles schwerer wird aber der Druck, ais sich 
„Monsieur Pierre de Brossard, des Kbnigs von Schweden und 
der Fiirstl. Sachsich Weimarischen Armee bestallter Obrist 
zu Rofs“ in Stadt und Amt Arnstadt im Oktober des Jahres 
einlagert. Schon des Obristen Traktament und Lbhnung be- 
ansprucht je 10 Tage 336 Reichsthaler, unyerschlagene, alten 
Schrots und Korns. Da stockt es manchmal mit der Zahlung, 
und die Exekutionsreiter kommen.

Die Befehle aus der graflichen Kanzlei an die Kontri- 
butionskommissare, ohne Ansehen der Person stracks und 
schlang hindurchzugehen, werden immer haufiger. Auf das 
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strengste wird es getadelt, dafs gerade yermógende Leute, 
die mit gutem Exempel yorangehen sollten, beharrlichen Trotz 
eutgegensetzten. Man werde nicht zbgern, sie dem Obristen 
zu militarischer Exekution zu ilbergeben. Besser sei sol
ches, ais wenn Unschuldige mit den Schuldigen, Gehorsame 
mit den Ungehorsamen gemeinsam ins Verderben sturzten. 
Menschenfreundlich, wie er ist, legt es der Graf den Kom- 
missaren an das Herz, die amen Leute, wie ihm leider be- 
richtet, nicht mit harten Worten anzufahren und wohl gar 
hóhniseh zu yerlachen, und lieber dieselben mit linder Rede 
zur Geduld zu ermahnen. „Kónnt hierneben immer Eure 
Kommission mit gebuhrendem Ernst verrichten.“

Die Kommissare ihrerseits seufzen iiber ihr schweres 
Amt und bringen dem Grafen zu Ohr, wie sein eigner Rent- 
meister, der ihnen mit hohen Resten yerpflichtet, sie ange- 
fahren: „Der Teufel hole euch, dafs ihr mir Tag fiir Tag 
die Knechte vor die Thiir schickt!"

Solches nun kónnen sie nicht in die Windę schlagen, 
machen sich ohnehin schon bei der Biirgerschaft yerhafst 
und miifsten, geschmaht und geschandet, Liigner und Gottes- 
lasterer heifsen. Sie klagen laut, wie der wohlhabenden 
Burger immer weniger werden, wie immer noch manche 
Hauser frei ausgehen, selbst die armsten Burger zur Zeit 
dreimal die Woche den beschwerlichen Dienst an Mauer und 
Thor zu leisten haben. Sie bitten flehentlich, sie, die Kommis
sare, ihrer hochbeschwerlichen Last in Gnaden zu entnehmen.

Die grafliche Regierung schliigt vor, die Wacht durch be- 
zahlte Mannschaft des Ausschusses abwarten zu lassen. Doch 
da will wiederum die Biirgerschaft lieber persónlich die Wachę 
bestellen, ais ein unerhórt Wachtgeld bezahlen. „So thut das 
Eure“, wird sie bedeutet, „dafs die Stadt wohl yerwahret 
bleibe.“ Nur tiichtige Personen, nicht solche, welche den 
Passanten zum Gelachter dienten, gehórten in die Thore. 
Kraut und Lot sei in Yorrat zu schaffen. So wolle Ihre 
Gnaden bei der Stadt halten, andernfalls Ihr Residenzhaus 
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mit guter Mannschaft sicher yerwahren, und die Stadt mogę 
selbst sehen, wie sie sich schutze.

Doch immer von neuem giebt der Graf Beweise seiner 
landesyaterlichen Fiirsorge, sucht durch oft sehr kostspielige 
Abfertigungen an die Gewalthaber die Lasten móglichst zu 
mildern und immer wieder die Exekutionsreiter, welehe in 
die Hauser der saumigen Zahler fallen und sie an den Bettel- 
stab bringen, von Stadt und Land abzuhalten.

Um eine durchaus gerechte Verteilung der Lasten herbei- 
fuhren zu konnen, einigten sich die Yiergrafen Sondershauser 
Linie zu besonderen Mafsregeln. Die Biirgermeister der 
Stadte, die Schultheifsen und Heimbiirgen auf den Dórfern 
erhalten den Befehl, mit Treu und Fleifs und bei den Pflich- 
ten, damit sie dem Graflichen Hause yerwandt, die Zahl 
samtlicher Feuerstatten, der Mannschaft und der Unterthanen 
und derselben Yermbgen allenthalben mit Fleifs zu befragen, 
alle Aussagen richtig aufzuzeichnen und die besiegelten Yer- 
zeichnisse an die Behdrden einzusenden.

Die Biirgermeister und Yierleute Arnstadts fiihlten sich 
dieser statistischen Aufgabe kaum gewachsen. Es sei ein 
schwer Werk, zumal da auch aus den Nachbarlanden kein 
Exempel yorlage, wie solches anzugreifen.

Ja, Mannschaften und Feuerstatten zu erkunden, mdehte 
angehen, aber auch dasYermógen? Solches sei gar schwer. 
Heute hatte einer 50 Gulden und morgen keinen Heller. 
Mancher sei mit Schulden also beschwert, dafs er sich schame, 
es zu entdecken. Gar viele Burger hatten aufgehort, ihre 
Felder zu bestellen und ihre Weinberge zu behacken. Wurde 
wieder ein Sterben einfallen, so wiirde gar mancher aus Un- 
yermogen sein eigen Weib und Kind nicht begraben konnen.

Doch entledigten sich die Beauftragten der Aufgabe 
statistischer Erhebungen, so gut es eben gehen mochte. 
Wenigstens liegt fiir Arnstadt „das Yerzeichnifs der pflicht- 
baren Burger und Witfrauen“ aus dem Jahre 1634 noch yor. 
Dasselbe ergiebt fiir
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das Rietviertel 
das Langwitzer V.

105
67

Mannspersonen

das Wachsenburger 166
das Erfurtische 61 11

vor dem Rietthore 25 11

vor dem Langwitzer Thore 9 11

vor dem Wachsenburger Thore 3 ,1

vor dem Erfurter Thore 5 11

Summa 441 Mannspersonen

ohue Unseres Gn. Herrn Diener, die Pfarrherren und Schul
diener, so dem Ratę nicht pflichtbar.

Dazu
im Rietviertel 31 pflichtbarer Witfrauen
im Langwitzer V. 14 n n

im Wachsenburger V. 42 11 ii

im Erfurter V. 23 n u

vor den Thoren 12 11 ii

Summa 122 pflichtbarer Witfrauen.

„Der biirgerlichen Feuerstatten aber in der Stadt und 
vor den Thoren sind es 587. Dabei zu erinneru, dafs wohl 
iiber die hundert theils sonderlich vor den Thoren von Sol- 
daten ganz yerwiistet und zerrissen, theils in der Stadt unbe- 
wohnt und ode stehn, theils auch mit Schulden beschwert 
(mehr ais sie werth sind) den Creditoribus ubergeben worden."

Die Zahlen sprechen fiir sich selber. Dafs aber auch 
damals noch die christliche Liebesthatigkeit sich regsam er- 
weist, ist eine der wenigen erfreulichen Wahrnehmungen, 
welche die Zeit bietet. Ais Gotha, das zwei Jahre zuyor 
einen „erbarmlicheu Brandschaden“ erlitten, uochmals um 
eine Brandsteuer einkommt, so erinnerte man sich, wie die 
getreue Nachbarstadt bei dem grofsen Brande zu Arnstadt 
1581 sich so hilfreich und mitleidenden Gemiites bewiesen, 
und yergalt, so gut man eben konnte.

Es ist fiir Arnstadt ein hóchst bewegtes Jahr, in dem 
wir stehen. Doch spiegelt sich eben in dem Einzelschicksale 
der Stadt der erschiitternde Gang der grofsen Ereignisse der 
Zeit. Am 4. Noyember 33, fast am Jahrestage der Liitzener

XIV. 31
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Schlaoht, hatte Herzog Bernhard in genialer, sturmschneller 
Heerfahrt Regensburg genommen. Herzog Wilhelma Leib- 
regiment, in welchem die Geworbenen Arnstadts standen, 
fiihrte die Gefangenen nach Ingolstadt iiber. Der Fried- 
lander, welcher den Fali Regensburga nicht verhinderte, erlag 
am 25. Februar 34 einem Geschicke, das er nicht in den 
Sternen erlesen. Am 28. Marz rersammelte sich die evan- 
gelische Weit zu Frankfurt. Die Schwarzburger Yiergrafen 
beider Linien verhandelten zuvor durch Abgeordnete auf 
dem Ehrenstein iiber ihre Stellungsnahme „uf solcher Tag- 
fahrt“.

Herzog Bernhard aber, nur matt unterstiitzt, erlag in 
der Schlacht bei Nordlingen (6. Sept.) der kaiserlichen Uber- 
macht. Herzog Wilhelm konnte den nordwarts riickenden 
feindlichen Heerfiihrern gegeniiber nicht einmal die Main- 
passe decken. Er wart sich in das Hennebergische; Isolani 
riickte ihm nach. Herzogtum Franken war fur die Ernstiner 
yerloren. Wahrend der Herzog in Suhl sein Hauptquartier 
hatte, sank sehon Themar in Asche. Herzog Wilhelma Reiter 
wurden noch einmal an „der Riickbreche“ geworfen, und 
Isolani’s Kroaten hefteten sich an die Fersen der Fliich- 
tigen. Der Herzog safs bei Tafel, ais die Schreckenskunde 
kam. Er warf sich zu Pferd und fliichtete an der Rdder 
aufwarts auf dunkeln Waldwegen iiber das Gebirge. Auch 
Amtsschultheifs Dr. Daniel Forster, der aus schwarzburgischen 
Diensten in sachsiche getreten, fliichtete durch die Walder 
nach Arnstadt, wo er dann eine Darstellung dieser Begeben- 
heiten yerfafste. Am 16. Oktober, dem Gallustage, sank die 
Riistkammer des Reiches, das alte Suhla, unter allen Graueln 
damaliger Kriegsfiihrung in Schutt und Asche. Die Dorn- 
heimer Chronik giebt Herzog Wilhelm die Schuld, welcher 
noch vor seiner Flucht die Burger zum verderblichen Wider- 
stand gereizt. Entsetzliches Elend suchte die Gegenden jen- 
seits des Rennstieges heim. Man fand hinter den Zaunen 
viel Leute tot, ein Biischel gekochten Grases im Mund, oder 
noch Lebende, mit Hunden im Streit an gefallenen Pferden
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nagend. Arnstadt hatte unter der Menge hungriger und 
kranker Fliichtlinge aus Frankenland schwer zu leiden. Auch 
glaubte man, dafs sie das grofse Sterben des Jahres 35 ver- 
schuldet. Man yerbot zwar, dafs die Frankenbettler und 
irrenden Kindlein mit Bettgewand und Gerat durch die Thore 
der Stadt eingelassen wiirden, aber das Mitleid driickte gar 
oft ein Auge zu.

Um die Passe des Gebirges zu decken, quartierte sich Ende 
Oktober, wie schon erwahnt, Monsieur Pierre de Brossard 
mit seinem Volk nach Arnstadt und blieb daselbst liegen bis 
in die Zeiten des Prager Priedens. Doch war es wohl vor 
allem dem raschen Heerzuge zu danken, in welchem Banner 
yon Bbhmen bis Erfurt und Gotha riickte, dafs Thiiringen 
damals vor dem Einfall der Kaiserlichen bewahrt blieb. Der 
uralte Bennstieg oben auf dem Kamme des Gebirges bewahrte 
sich ais Wetterscheide. Nur iiber das Stadtchen Grofsbreiten- 
bach stiirzte durch den Einfall der Kroaten am 21. Noyember 
eine Fiut des Yerderbens herein, die yielen Bewohnern das 
Leben, yielen Herdenyieh und Habe dahinraffte.

"Wahrend aber Pierre in Arnstadt lag, suchte ein zweiter 
Peter, Peter Reuschel, die Dorfschaften heim, „ein Tisehler 
seines Handwerks, der aber nicht ausgelernt und noch nie yor 
einem Feind gekommen", bemerkt Pfarrer Thomas Schmidt. 
Dieser zeigt sich yom Herzen erfreut, ais der Schreiner weiter- 
gezogen, um auch andern Leuten Tisch und Bankę zu zim- 
mern. Doch ais derselbe Peter wieder in der Nahe sein 
(łuartier nahm, so fliichteten die Einwohner davon, um seinen 
tyrannischen Forderungen sich zu entziehen. Die zwei Dorfer 
Elleben und Rheinsfeld pliindert er aus, obwohl sie dem Arn- 
stadter Peter assigniert sind. Kann der Brossard, dem man 
doch so yiel Tausend Gulden zahlt, dafs er das ganze Land 
yertheidige, seine „Dention" nicht einmal yor seinen eigenen 
Spiefsgesellen und Freunden retten! Der beiden Peter Leute 
haben aber das feine Lob, dafs sie es wohl yerstehen, und 
hatkeiner dem andern etwas zu yergeben! Aber dass Brossard’s 
Soldaten selbst in das Lazarett vor Arnstadt einfallen, den

31*
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Aussatzigen ihre Kleider yom Leibe reifsen, und dafs sieh ein 
jung Weib, die doch aussatzig, ihrer Ehren halben kaum zu 
salyieren yermag, erscheint dem Pfarrherrn zu Dornheim, der 
so viel sehon gesehen und erlebt, denn doch ais ein be
sonders „grobes“ Stuck. Und was bei Kroaten und Spaniem 
und Wallonen nimmer gehórt worden, man hat selbst dem 
Feldmeister sein Schinderpferd abgespannt, dafs sein Wagen 
mit toten Pferden yiele Tage zum Abscheu aller an der Gera 
stehen blieben. Den Pfarrherren nimmt man Rdcke und Mantel, 
dafs sie in Hosen und Wams miissen ihres Amtes warten.

Und doch giebt man zu Weimar fiir, man streite ledig- 
lich fiir die Religion, und hat sich ganz Franken bekehren 
sollen. Sie suchen nur Futter und Essen, sagen diese Sol
daten , aber sind Priesterrbcke, Harzkappen, Bettiioher ein 
Fressen ? Ais der von Beilwitz Riechheim pliindert, finden 
sie in der Pfarrei zwei Sacke yoll Mehl. Weil sie den armen 
Kindlein solches nicht gdnnen, schiitten sie das Mehl in die 
Spreu und fiillen sie mit gutem Weizen.

Und wenn es nur um Essen und Trinken zu thun, 
warum doch yerhohnen sie die Pfarrherren also ? Der 
Pfarrerstochter zu Elleben Kleider ziehen sie einem Kalbe 
an, setzen dem Kalbe eine giildene Stirnborte auf und fiihren 
es, Spottlieder singend, schimpflich durch das Dorf!

Wir geben ihnen alles und jedes, was wir haben, ein 
Teil auch das Hemd yom Leibe. Und doch, wenn diese 
Soldaten das Getreide abholen, tragen sie auch noch das 
Stroh zu Markte, und ist das Stroh zu Ende, treiben sie ihre 
Pferde in die Saaten des Feldes. Alles nur darum, dafs wir 
einen yollen Schutz haben! Ein Kornet aber, gefragt, warum 
sie doch ihre eigenen Pferde lassen spoliieren, saget: „was 
sollen wir thun? Ist es doch unser Volk!“

Werden aber sol che Leute, die sich selbst uns so feind- 
lich erzeigen, uns yor dem Feinde schiitzen ? Sie, die zu 
Suhla und Themar ein so schlechtes Stuck gethan ? Summa: 
Schwarzburg ist an Weimar yerraten und yerkauft!

Die im Papsttum balten ihre Pfaffen lieb und wert, die 
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Kalyinisten, die Arianer nicht minder. Die Tiirken halten 
ihre Patriarchen in grofsen Ehren; ja die christlichen Pa- 
triarchen, wenn sie ihren Tribut bezahlen, haben sie dort 
ihren Schulz und darf sie niemand molestieren. Aber diese 
lutherischen Tiirken iibertreffen die orientalischen weit iiber 
weit. Wer mag ihr Prediger sein, wenn sie einen Pfarr- 
herrn, der alle Tage fiir sie bittet, also besolden ? Sind sie 
es wert, dafs ein Prediger mit Taufe und Absolution ihnen 
begegne ? Der Holke war auch solch ein lutherischer Tiirke; 
da er mit iiberteuflischer Tyrannei gegen die Pfarrherren 
gewiitet, hat er, ais es zum Sterben kam, zuletzt keines ein- 
zigen konnen machtig werden!

Sehen wir noch, worin der Pfarrer von Dornheim den 
Grund alles Ubels bei der yerwilderten Soldateska erblickt. 
Sind auch die Generalissimi, fragt er, zu entschuldigen, so 
sie sagen: man kann ein Heer in keinem Sacke fiihren und 
man kann so viel Soldaten nicht zwingen? Sagę: entweder 
sie konnen sie zwingen und wollen’s nicht thun, oder aber 
sie wollen sie gern zwingen und kónnen’s nicht.

Konnen sie sie zwingen und wollen’s nicht thun, so 
sind sie aller Schelmstiicke teilhaftig. (Nam qui non pro- 
hibuit, quando potuit, itidem occidit.)

Wollen sie sie aber zwingen und konnen’s nicht, so 
sollen sie es erst recht lernen. Man lese doch Curtium, 
Plutarchum, Livium, wie die Heiden und Romer ihre Sol
daten gezwungen! Warum lernt man nicht erst, wie man 
soli Kriege fiihren, warum bestellt man Offiziere, die da 
Tischer, Gerber, Sattler, Leinweber und Steinmetzen gewesen, 
die nur Hungers halben in den Krieg gelaufen? Und thun 
auch Hungers halben wir einen Vogel in den Kafig, der 
singt einem nach, was man ihm yorpfeift umb einen Lbffel 
voll Riibsamen.

Aber da steckt der rechte Knoten, man mufs die Kon
tribution den alten Obersten schicken, und die obersten Diebe 
fiillen ihre Beutel und schicken das Geld weg, geben den 
gemeinen Soldaten nichts, darum miissen sie denselben durch 
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die Finger sehen und geschehen lassen, dafs sie auch was 
suchen, wo sie es finden kónnen. Itzo habe ich mitten in 
die Scheibe und ins Schwarze getroffen 1

Ich hatte noch viel zu fragen, aber ich werde des Fra- 
gens all miide, und mein lieber Herr Jesus Christus mufs 
etwas im Yorrat behalten, das er im jiingsten Gericht er- 
frage, und sonderlich, warum man ihm seinen Augapfel also 
verletze, weil ja weder Abimelech, noch Josias oder Hiskias 
dergleichen gethan. Yon Ahab, Jesabel und Herodes liest 
man zwar dergleichen, aber die sein nicht lutherisch ge- 
wesen; doch wer weifs, was unsre sind??

Wie der Pfarrer Thomas Schmidt wird die gesamte 
lutherische Geistlichkeit iiber die Heerscharen des Evan- 
geliums und ihre Fiihrer gedacht haben.

Der Friihliug des Jahres 1635 kam ins Land. Yon 
Prag her erklang frohe Botschaft. Johann Georg hatte sei
nen Frieden (freilich einen antalkidischen , wie Droysen ihn 
nennt) mit dem Kaiser gemacht. Die meisten Reichsstande 
folgten. Am 5. Juni sammelte sich die Gemeinde won Dorn
heim beim lindenbeschatteten Dorfbrunnen und zog, die 
Schulen woraus, mit dem Gesauge „Nun lob meine Seel’ den 
Herrn“ zur Kirche, wo *hr Pfarrherr die Friedenspredigt 
abhielt.
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Beilage I.

Aufschr.: Denn Erfahrnen und weifsen, unfsern lieben 
getreuen Rath zu Arnstadt. Cito!

Vonn Gottes gnaden Ernst Herzogk zu Sachsen, Jiilich, 
Cleve undt Bergen.

Erfahrne, weifse, Hebe getreue. Demnach nunmehr Ihre 
Konigl. Mt. zu Schweden, unfser gnadiger Herr mit dero 
Armee alhier gottlob gliicklich angelangett und dahero die 
nothdurft erfordert, dafs zu verhiitung anderer insollentien, 
so sonsten leichtlich durch die soldatesca yerubt wirdt, eine 
starcke anzahl yon Proviant zusammen gebracht werde, alfs 
begehren wir hiermit gnadigst, Ihr wollt alsobalden so viell 
ihr nur Kónnt, tagk und nacht, mahlen und backen, auch 
umb desto geschwinder beforderung willen, der Herrn Grayen 
Mehlyorraht angreiffen und dafs brodt bifs auf unfser ander- 
weit zuschreiben yerwahrlich behalten lassen, An deme 
geschicht unsere zuyerlafsige ernste meinung. Seindt euch 
sonfsen mit gnd gewog. Datum Frawenwalde, den 22. Octobr. 
An. 1632

Ernst HZSachsen ec.
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Beilage II.

Aufschr.: Dem Hochwohlgebornen Herrn, Herrn Giin- 
thern, der Vier Grafen des Reichs, Grafen zu Schwarz- cito .
burgk und Hohnstein, Herrn zue Arnstat, Sondershausen, cito . ’ .
Leitenberg, Lora und Klettenbergk, Meinem gnadigen 
Herrn.

Hochwohlgeborner Graff, E. gn. seind meine unterthanige 
Dienste zuvor, gnadiger Herr.

Demnach der kónigl. Maj. zu Schweden, Meines gna- 
digsten Kónigs und Herrns, Dienste erfordern, dafs uf eine 
Zeit zue desto eilenderer Yortbringung der abgehenden und 
ankommenden Schreiben gegen I. kónigl. Maj. Armeen iiber 
den Diiringer Waldt eine Reitende Post angeordnet werden 
mufs.

Ais Ersuche E. gn. ich hiermit unterthenig, Sie wollen 
Ihres Orts unbeschwert zu Arnstatt die Yerfiigung thun lassen, 
dafs hinfiiro allezeit bey Tag und Nacht ein Pferd zue dem 
Ende in Bereitschaft gehalten und sonst nirgend anders wozue 
gebraucht werden mogę, Ais alle die abgehenden und an
kommenden Posten tags und nachts eilends darauf bis vf 
Ilmenaw und hiehero, do dergleichen Anordnung auch ge- 
schehen, vort zu bringen, An deme befórdern E. gn. des 
gemeinen Wesens Dienst, Undt ich verbleibe vor mśine Per- 
sohn E. gn. zue untertheniger Willfabrung bereit.

Datum Erfurt den 16. Octobris ao 1632.
E. Gn 

unterthaniger 
Alexander

Eske.
Siegel mit der Unterschrift: D. G. Wilhelmus Dux Jul. 

Cliv. et Mont.
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Beilage III.

Akten des Kónigl. Sachs. Hauptstaatsarchiys: Locat 9232. 
VI. Buch BI. 174. Gustay Adolph an den Kurfiirsten Johann 
Georg I. yon Sachsen.

Gustaff Adolph yonn Gottes gnadenn der Schwedenn Gothenn 
ynndt Wennden Konig, Grosfiirst in Finlanndt, Herzogk zu

Ehestenn vnndt Carelen, herr vber Inngermanlandt p.
Unnsere freundtschafft ynndt was wier der anuorwantnus 

nach mehr liebes vnndt guetes yormugen zuuor, Hochge- 
bornner Fiirst, freundtlicher lieber Oheimb, Schwager ynndt 
Brueder.

Wier habenn E. Ld. nun zum oftern Ynnsern Zustanndt, 
ynndt das wier in yoller march E. Ld. zu succuriren be- 
griffen, zugeschrieben, Miifsenn gedencken weiln wier kein 
respons darauf bekommen, die brief werden intercipiret sein, 
Damit aber deshalben nichts yorabseumet werde, Yberschickenn 
wier E. Ld. beigehents Copias vonn den lezten, vnndt bitten 
ymb ynuerziigliche antwort;

Wier berichtenn auch E. Ld. weiters, obwoln der Du- 
ringerwaldt Ynns zimbliche beschwerde gemacht, ynndt ein 
paar tag bis wier dariiber kommen, hingenommen, Das wier 
Jedoch heiitigen tag mit Ynnser ganzen Armee alhier an- 
langen, In meinung morgendes tages wieder aufzubrechen 
ynndt recta auf Naumburg zu marchiren;

Ersuchen darauf E. Ld. freundt- Schwager- ynndt Brtider- 
lich Sie wollen nit allein der orten fur Ynnser ankommende 
Armee benótigte proyision herbeyschaffen, ynndt zu dem ende 
gewifse Commissarios yerordnen, Sonndern auch die anstalt 
dergestalt machen lafsen, Damit, wan wier wieder yerhoffen 
eine zeitlang daselbst yerharren miisten, ynndt denn feindt 
nit alsofort wiewoll yor diesem bey Leipzigk geschehen zur 
battalie oder sonnsten zur retirada bringen konten, wier not- 
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tiirftig zu leben haben, vnndt nit in die Jenige difficulteten 
welche wier bey Nurnberg erfahren, vnndt ein Yrsach ge- 
wesen, das wier den feindt nit genzlichen ruiniren haben 
kdunen, verfallen dbrffen,

Demnach auch eine hohe notturfft sein will, das wier 
Vns gegen dem feindt gnugsamb proportioniren vnndt zwar 
an Infanterie Ihme ob Gott will gnugsamb gewachsen, an 
Cavallerie aber, ob wier woli in die 7000. Pferdt beysammen 
haben, schwerlich gleich sein, Ais werden E. Ld. verhoffent- 
lich nit ynnderlafsen Vns so viell Fues Yolck ais muglich, 
Yon Reiitern aber zum wenigsten 3000. Pferdt gegen Nauna- 
burg entgegensehicken, Ynndt wie solches zum fiiglichsten 
gesehehen, Ynndt wier zusammenstofsen kdnnen, per posta 
ayisiren, Mafseu solches E. Ld. conservation vnndt wolfarth 
vnumbgenglich erfordert, Ynndt wier E. Ld. darumb freundt- 
Schwager vnndt briiederlich ersuchen, Dieselbe hiermit Gótt- 
licher bewahrung zu allem Churfurstlichen ergehen trewlichst 
empfehlen Datum Arnstadt den 26. octobris Anno 1632.

[eigenhandig]:
E. L. getrewer Schwager 

vnd bruder
Gustayus Adolphus mpp.

Beilage IV.

Aufschr.: Denen Hochwohlgebornen Herrn, Herrn Giin- 
thern, Herrn Anton Heinrichen, Herrn Ludwigen Giinthern, 
Herrn Albert Giinthern und Herrn Christian Giinthern, der 
Yier Grafen des Reichs, Grafen zu Schwarzburg und Hohn- 
stein, Herrn zu Arnstadt, Sondershausen, Rudelstadt, Liechten- 
bergk, Lora und Klettenbergk, Unsern gnadigen Herrnp.
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Hochwohlgeborner Graf und Herr
E. Gn. seindt Unsere schuldige und willige Dienste zu- 

yor, Gnedige Herren, E. Gn. seindt sonder Zweifel nunmehr 
yorkommen, welcher gestalt der Allerhóchste und gerechte 
Gott an itzt yerschienenen 6. Noyembris der Konigl. Maj. zu 
Schweden, Unsern gnedigsten Kónige und Herrn und dero 
Christlichen Armeen bei dem Stattlein Liizen wider die 
Feinde seines Heyligen Worts eine Glorwiirdige, aber gleich- 
wohl blutige Yictori gnediglich verliehen, Bei welcher occasion 
auch gemeine Soldaten gequetschet und dermafsen an ihren 
Leibern beschadigt, dafs sie ohne Hiilfe und Yorschub der 
Feldherrn und andrer Eyangelischen angranzenden Fursten 
und Stande keine Mittel haben und ergreifen kónnen, sich 
curiren und heilen zu lassen, Und aber die christliche Liebe 
und Billigkeit aber erfordert, dafs selbige nach ihrem Yer- 
dienst recompensiret und nach Notdurft yerpflegt werden 
móchten, Ais hat in dieser lóblichen und fiirstl. Intention 
der Durchlauchtige Hochgeborne Fiirst und Herr, Herr Bern- 
hardt, Herzogk zu Sachsen, Jiilich, Cleve und Bergk, Hóchst- 
gedachter Konigl. Maj. zu Schweden hochansehnlicher General 
Uns beiderseits in Gnaden committirt und aufgetragen, E. Gn. 
solches unterthenig zu notificiren, zugleich zu bitten, dieselben 
ais dem Eyangelischen Wesen zugethane wohlaffectionirte 
Grafen gnedigst geruhen wollen, die yermógo inliegender spe- 
cification namhaft gemachte beschadigte Officiere und Sol
daten in Ihren Herrschaften und Landen, der Konigl. Schwe- 
dischen publicirten Yerpflegungsordonanz nach tractiren und 
unterhalten lassen wollen,

Hieran yollbringen E. Gn. ein christliches lobwiirdiges 
Werk, geben auch den Gesunden, durch diese gnedige und 
willfarige Bezeigung, Anlafs, inskiinftige mit desto mehrerem 
Muth und Herzhaftigkeit in Ihrem Beruf zu continuiren; 
wird auch ein Jedweder insonderheit solches mit unter- 
thenigem Dank nach Miiglichkeit zu erkennen und zu yer- 
dienen, Ihm hóchstes Yleifses angelegen sein lassen, Und 
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E. Gn. unterthenige Dienste zu leisten, seindt wir vor unsere 
Porsohn willigk und geflissen

Naumburgk den 8. Novembris Ao. 1632.
E. Gn.

gehorsame,
Yon Yitzthumb von Ecksett.
Hans Chr. v. Brandt mppr.



V.

Der Braeteatenfund zu Suiza.

Von

Rudolf yoii Hdfken.

Hierzu Tafel III.





v. Posern-Klett hat im Jahre 1846 eine iiberaus dankens- 
werte Monographie iiber die „Miinzstatten und Miinzen der 
Stadte und geistlichen Stifter Sachsens im Mittelalter“ heraus- 
gegeben. Da der yorliegende Pund zu diesem Werke mehr- 
fach Nachtrage und Erganzungen bietet, glaubte ich, die Be- 
sehreibung desselben werde den Lesern dieser Blatter ais ein 
kleiner Beitrag zu einem der wichtigsten Teile der Kultur- 
geschichte ihres schónen Heimatlandes, dem Miinzwesen, will- 
kommen sein. — —

Uber die aufserlichen Umstande des Fundes ist nur wenig 
zu berichten. Ende Mai 1888 wurde zu Stadt Suiza in 
Sachsen-Weimar, Amt Apolda, vor dem ehemaligen Naum- 
burger Thore, welches 1459 erbaut, 1860 abbrannte, bei der 
Fundamentgrabung eines Neubaues in einer Tiefe yon 1,5 Me- 
ter ein Schatz von Bracteaten gehoben 1). Dieselben befanden 
sich in keinem Gefafse, sondern waren lose in den Sandboden 
eingebettet. Daher ist auch die Erhaltung der gefundenen 
Stiicke nicht immer die wiinschenswerte; besonders sind sie, 
wie die meisten thuringischen Bracteaten schon an sich zarter 
Natur, yielfach yerbogen und ausgebrochen.

1) Der Vorbesitzer des abgebrochenen alten Hausehens wollte dasselbe 
trotz mehrfach giinstiger Gelegenheit nicht yerkaufen, „weil unter dem 
Hause ein Schatz yergraben liege“, Offenbar eine miindlicbe Tradition,

Ich sehe deshalb auch von speziellen Gewichtsangaben 
ab und bemerke nur, dafs ein Schilling 6,96 gm wiegt, wor- 
aus sich ein Durchschnittsgewicht von 0,58 gm ergiebt. Der 
Durchmesser bewegt sich zwischen 38 und 40 mm.

Die Anzahl der yergrabenen Stiicke lafst sich leider 
nicht feststellen, da der weitaus grófste Teil derselben yon 
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den Arbeitern in der erąuicklichen Meinung, Flaschenkapseln 
vor sich zu haben, wieder in die Fundamentgrube, welche 
bald das circa 90 cm breite und iiber 1,5 m hohe Bruchstein- 
fundament aufgenommen hatte, zuriickgeworfen wurde. Also 
geschehen im Jahre des Heils 1888. Das Wenige, was aus 
Zufall auf der Oberwelt yerblieb, liegt mir durch die regen Be- 
miihungen eines ebenso selbstlosen wie wohlwollenden Freun- 
des móglichst yollzahlig yor. Es sind 46 Stiick mit 25 ver- 
schiedenen Stempeln, Zahlen, welche an sich schon auf einen 
stiickereichen Schatz schliefsen lassen.

Den grdfseren Teil bilden bisehofliche Geprage und zwar, 
wie zu erwarten, aus den benachbarten Orten Erfurt, Arn
stadt und Naumburg, den kleineren Geprage weltlicher Herren.

I. Erfurt.
Siegfried II., Erzbischof yon Mainz, 1200—1230.
1. GPISCOPI • SIHRIDI ■ Iiber einem Dreibogen das Brust- 

bild des Infulierten, in jeder Hand desselben ein kurzer 
Kreuzstab. Unter dem Dreibogen eine Figur von rechts 
mit emporgehobener Hand, dayor ein Betpult (?).

2 und J/2 Exemplare. Abbildung Nr. 1.
Dies Stiick gemahnt namentlich in seiner unteren Partie 

lebhaft an die Bracteaten Heinrichs und Ludwigs von Erfurt, 
v. Posern IX, 8—10, wenn auch Zeichnung und Schnitt 
hinter letzteren zuriickbleiben.
2. oGISCODI-SIDPIDI. Wie yorhin, jedoch befindet sich 

hinter der Figur unter dem Dreibogen ein Kuppelthiirm- 
chen mit Knopf.

1 Exemplar.
Wie auf Posern’s Stiicken diirfen wir wohl auch auf vor- 

liegenden die iiber dem Bogen befindliche Figur fiir den heil. 
Martin, jene unter demselben fiir die des Erzbischofs ansehen. 
3- SIGAIP—Der auf einer Bank sitzende Infu- 

lierte halt in der Linken ein Kreuzszepter, dessen Oberteil 
aus fiinf ins Kreuz gestellten Bingeln besteht, die Linke 
ist zum Segen erhoben, darunter ein Gegenstand, etwa 
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einem Granatapfel oder Mohnkopfe gleichend (siehe Ab- 
bildung Nr. 7).

1 Exemplar.
Schlegel1) II, 5 und Seelander2) II, 8 und 9 bilden 

worliegenden Typus ab, jedoeh mit anderer Legende und ohne 
das Zeichen unter der Bechten, Cappe3) VI, 99 dagegen 
schmuckt seiner Gewohnheit gemafs sein Stiick mit einem 
schbnen Kreuze auf des Infulierten Brust! Schlegel aber 
kommt mit seiner Nr. 7, Taf. V, in der Umschrift unserem 
Stucke naher; er liest: SICAlD—VS*GPC. Das Abzeichen 
fehlt auch hier. Yermutlich haben wir also doch Yarietaten 
vor uns.

1) De nummis abbatum Hersfeldensium apotelesma, Gothae 1724.
2) Zehen Schriften von Teutschen Miintzen mitlerer Zeiten, Hannoyer 

1743, pag. 43 ff.
3) Besehreibung der Mainzer Miinzen des Mittelalters, Dresden 1856.
XIV.

Ich nannte den Gegenstand unter des Erzbischofs Hand 
ein Abzeichen, weil wir auf ein ganz gleiches Geprage des 
Abtes Ludwig von Hersfeld, 1217—1239, Schlegel II, 
3, v. Posern XIII, 2 stofsen, welches sich fiir das des Lesens 
unkundige grofse Publikum nur dadurch von vorliegendem 
Stucke unterscheidet, dafs an Stelle unseres Granatapfels ein 
kleiner Adler schwebt. Dafs hier eine auf Gewinn berech- 
nete Nachahmung vorliegt, ist aufser Zweifel; der kaum 
wahrnehmbare Unterschied zwischen den beiden Abzeichen 
konnte dem arglosen Auge leicht entgehen.

Durch die Gleichheit beider letztgenannter Stucke wird 
iibrigens auch ihre Pragezeit auf die Jahre 1217—1230 be- 
schrankt.
4. GPI—SCOPI-S. Der auf einem mit Tierkdpfen ge-

schmiickten Stuhle thronende Infulierte halt in der Linken 
eine Fahne, die Bechte zum Segen erhoben.

2 Exemplare.
Schlegel, a. a. O., Tab. IV Nr. 11. — Seelander, a. a. O., 

Tab. ad pag. 63 Nr. 10. — v. Posern, a. a. O., Tab. VII 

32
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Nr. 1. — Leitzmann, Das Miinzwesen und die Miinzen Er- 
furts, Nr. 170.
4, a. 6PI—SCOPI-S- Der Infulierte wie yorhin, jedoch auf 

dem Rande, oberhalb der Figur, eine Art Bischofsmiitze, 
unterhalb eine schifffdrmige Yerzierung, zu beiden Seiten 
eine dem bereits erwahnten Granatapfel gleichende Figur.

3 Exemplare,
Dies Stiick unterscheidet sich also von dem yorigen nur 

durch die Randyerzierungen, yon welchen die zwei Mohnkbpfe 
oder Granatapfel, die wir auf der entschieden der Zeit Sieg- 
frieds II. angehorenden Nr. 3 kennen lernten, Leitzmann’s 
Zuteilung unserer Nr. 4 an Siegfried III. ais fraglich er- 
scheinen lassen. tlberhaupt ermbglicht die Zusammensetzung 
unseres Fundes mehrfach eine Sichtung der von Posern an 
Siegfried II. oder III. gewiesenen Geprage.
5. SICA*— CISCO. Der auf einer zierlichen Bank (mit Tier- 

kbpfen ?) sitzende Infulierte halt in der Linken ein Lilien- 
szepter, die Rechte zum Segen erhoben.

3 Exemplare. Abbildung Nr. 5.
Die Darstellung dieses Geprages unterscheidet sich 

also von Nr. 3 wesentlich nur durch die Form des Szepters.
6. Innerhalb zweier auf je einem Thurmchen ruhenden Halb- 

bógen, dereń oberes Ende mit je zwei Kuppelthiirmchen 
geschmuckt ist, sitzt der Infulierte, in der Rechten der 
Kreuz-, in der Linken der Krummstab. Unten : SI—A(?)— 
R(?)—VS.

1 Exemplar.
y. Posern bildet das Stiick auf Taf. VI unter Nr. 16 ab; 

Leitzmann 162. Schlegel II, 9 und Seelander II, 11 zeigen 
neben dem Krummstab ein Ringel und anstatt des R ein P, 
wahrend Schlegel V, 2 weder Schrift noch Ringel besitzt.

Obige Buchstaben ergeben unschwer: Slfridus ARchi- 
episcopVS — zum erstenmal also der yolle Titel des Priige- 
herrn. Eine Deutung des SIARVS ais yerderbtes Sifridus 
stande im Widerspruche mit der Aufschrift des folgenden
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Stiickes. Unser Fund gesellt namlich zu Nr. 6 eine ganz 
merkwiirdige Yarietat:

7. Die Darstellung gleicht der yorigen, jedoch befindet sich 
an Stelle der beiden Thurmchen an den oberen Enden der 
Bogen je ein — Granatapfel. Derselbe erscheint auch 
yiermal auf dem aufseren Rande. Die Aufschrift unten 
lautet: SI-G-CO-VS. (?)

1 Exemplar. Abbildung Nr. 7.
Die nun schon mehrfach bemerkte Anwendung der apfel- 

artigen Figur ist gewifs auffallend. Man kann in ihr das 
kaum bemerkbare Abzeiehen einer Nachahmung unserer Nr. 6 
yermuten; ais in die Augen springende Randyerzierung aber 
liefse sie — gleichwie auf Nr. 4, a — doch eher etwa auf 
ein Abzeiehen der yerschiedenen Jahrgange schliefsen. Mein 
anfanglicher Gedanke an ein Miinzmeisterzeichen wurde da- 
durch entkraftet, dafs wir einer fast gleichen Darstellung 
einige Jahrzehnte spater begegnen auf Poserns Nr. 17 
und 18, Taf. XIII, Nr. 6, Taf. XLVI — alsMohnkopf 
erklart — minder ahnlich Taf. XXXV, Nr. 1. Auch yon 
meiner im Archiy fiir Bracteatenkunde I, S. 295 ff., mit 
Widerstreben gegebenen Deutung des fraglichen Gegenstandes 
ais Kelch bin ich durch die Abbildung des „Wappens von 
Granatta" in Griinenberg’s beriihmtem alten Wappenbuch ab- 
gekommen. Da nun bietet eine allerdings nur kurzgefafste 
Mitteilung Dr. Menadiers in den Yerhandlungen der num. 
Gesellschaft zu Berlin (1888, S. 14 fg.) einen yerlockenden 
Ausweg. Daselbst werden namlich die soeben zitierten Posern- 
schen Stiicke — wegen des „Apfels mit Bliite, der yoll- 
kommen iibereinstimmt mit dem Apfel auf den Siegeln der 
Schenken und Yitztume yon Apolda und jeden Zweifel an 
diese Bestimmung um so mehr ausschliefst, ais die yier A auf 
dem ersten und das doppelte AV auf dem zweiten (oben er- 
wahnten Posern’schen) Bracteaten dieselbe unterstiitzen und 
zudem in einer Urkunde des Jahres 1276 ein Her. monetarius

32*
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de Apolde ais Zeuge genannt wird“ — ais den Herren von 
Apolda zugehdrig erklart.

Diesen Ausfiihrungen zufolge hatten wir dann auch in 
unserm apfelverzierten Bracteaten Apoldaer Geprage zu er- 
blicken, also geschickte Nachahmungen von Erfurter Miinz- 
typen seitens der Nachbar-Dynasten.
8. SIHRDVS—GPISCO9. Unter bethurmtem Dreibogen 

das Brustbild des Infulierten zwischen zwei Kuppelthiirm- 
chen, in der Rechten der Krummstab, in der Linken das 
Evangelienbuch. Unter dem Brustbild eine Wólbung, darin 
ein dreithiirmiges Gebaude.

2 Excmplare. Abbildung Nr. 8.
Dieses Geprage ist gleichsam die Erfurter Ausgabe des 

bekannten Wetterauer Typus: Cappe, Mainzer Miinzen VI, 91 
und zeichnet sich durch seine zierliche und reiche Darstellung 
besonders aus.

Dariiber, dafs die bis nun beschriebenen Exemplare nicht 
Siegfried III., sondern seinem Yorganger zuzuschreiben seien, 
lassen unsere Naumburger und Meifsner Bracteaten kaum 
einen Zweifel. Hierfur sprechen auch die guten Umschriften 
dieser Stiicke, sowie dereń Wechselbeziehungen zu den al- 
teren Gepragen Ludwigs von Hersfeld, — denn es kann 
erfahrungsgemafs nicht fraglich erscheinen, dafs yon dessen 
Gepragen jene mit richtigen, sorgfaltigen Legenden die alteren 
seien. Ebenso lehnt sich die Darstellung auf Nr. 1 und 2 
untriiglich an die bekannten alteren Geprage, mit welchen 
sie, yergl. z. B. Nr. 3—5, auch noch die bauchigen Buch- 
staben gemein haben.

II. Erfurt-Arnstadter Gegend.
Es folgen nun fiinf Geprage, von welchen die bisher be

kannten alle nach Arnstadt, einer Miinzstatte der Abte von 
Hersfeld, gewiesen wurden. In Ermangelung klarer Um
schriften lasst sich bei der yolligen Ubereinstimmung der 
Arnstadter und Erfurter Eabrik eine Trennung schwer durch- 
fiihren. Doch yermag ich nicht blindlings v. Posern’s Auf- 
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stellungen zu folgen. Einmal nicht, weil die prinzipielle 
Frage unentschieden ist: haben wir in den verworrenen und 
sinnlosen Umschriften — n e b e n richtigen aus derselben 
Zeit — Absicht oder Unkenntnis zu erblicken? Entstanden 
dieselben dadurch, dafs der korrekte Stempel oder die rich- 
tige Vorlage von unwissenden Gesellen, die mit Wolfram 
von Eschenbach und den meisten jener Zeit „keinen 
Buochstap" kannten, sinnlos nachgeahmt wurden und diese 
Machwerke, um Zeit oder Kosten zu sparen, trotz ihrer 
Fehlerhaftigkeit in Gebrauch genommen wurden; oder ent
standen sie aus Gewinnsucht und zwar dadurch, dafs die rich- 
tige Umschrift eines beliebten Yorbildes von dem die Dar- 
stellung nachahmenden fremden Stempelschneider absichtlich 
entstellt wurde, um sich so gleichsam ein Hinterpfórtchen 
frei zu halten gegen die Anklage auf offenen Yerstofs gegen 
Recht und Gesetz? Beide Lesarten haben so viel Wahr- 
scheinliehkeit fiir sich, dafs eine Entscheidung fiir die eine oder 
andere weder ratsam noch immer entsprechend sein diirfte; die 
Untersuchung wird sichvielmehr nur mitFeststellung des Wahr- 
scheinlicheren befassen konnen. Sodann yermag ich v. Po- 
sern’s Zuweisungen nicht zu folgen, weil ich durchaus nicht 
glaube, dafs unsere Geprage wegen des Bischofsbildes nur einer 
bischoflichen Miinzstatte entstammen konnen. Im Gegenteil 
sehe ich gerade in der herrschenden Stellung, welche die 
geistlichen Miinzstatten, wie Erfurt, Arnstadt, Naumburg etc. 
einnahmen, eine Berechtigung, zu yermuten, dafs die Geprage 
dieser Orte in Nachbarmiinzstatten, besonders in jenen kleinen, 
dereń Geprage nicht festzustellen sind, nachgeahmt wurden. 
Die Umschriften sind zu stark entstellt, ais dafs wir an- 
nehmen konnten, der Stempelschneider habe sie bei der im 
ilbrigen zierlichen Arbeit nicht besser zu kopieren yermocht. 
Ja, wenn wir naher blicken, finden wir sogar diese entstellten 
Legenden auf yerschiedenen Gepragen mehrfach ziemlich 
genau wieder holt; da hatte der Stempelschneider doch 
auch die richtige Umschrift wiederzugeben yermocht, wenn 
er — gewollt hatte.
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9. SAIOŁS)—CIoDVAI. Der zwischen Kuppelthiirmen
sitzende Infulierte stiitzt mit der Rechten den Krummstab, 
mit der Linken einen Blumenzweig auf die Knbpfe der 
Kuppeln.

3 Exemplare. Abbildung Nr. 9.
Yon Schlegels II, 2 und v. Poserns XIII, 1 unterscheidet 

sich unser Stiick, abgesehen von der Umsehrift, beinahe nur da- 
durch, dafs dort Krummstab und. Zweig auf der Mauer n e b e n 
den Thurmen ruhen. Die Darstellung ist im Grunde die 
gleiche, die Umsehrift aber lautet dort: LVDGV—IC9*ABB- 
Die Pragezeit unseres Stiickes ist hierdurch wohl gesichert, 
nicht aber die Miinzstatte, welche das Geprage Ludwigs nach- 
ahmte. Dafs sie nicht im machtigen Erfurt zu suchen, ist 
naheliegend; ebenso kann Naumburg und Merseburg nicht in 
Betracht kommen, wir sehen also gleich hier, dafs die oben 
erwahnte Yermutung den passendsten Ausweg bietet.
10. ADCOIGC—CISPCIVS. Der auf einer Bank sitzende 

Infulierte halt in der Rechten einen Krummstab, in der 
Linken einen mehr schild-, wie buchartigen Gegenstand.

1 Exemplar. Abbildung Nr. 10.
Hierzu eine Yarietat:

11. AanCIO—CIOPIAS- Wie vorher, doch sind die Buch- 
staben etwas grbfser, und befindet sich auf dem aufseren 
Rande unter der Figur ein zierliches Kreuz.

1 Exemplar.
In diesen beiden Umschriften móchte ich wagen, das 

verungliickte Wort: archiepiscopus zu erkennen, wodurch die 
Stiicke nach Erfurt gewiesen, respekt, ais Nachahmungen 
eines Erfurter Urstiickes anzusehen sein wiirden.

Nebenbei móchte ich erwahnen, dafs der Gegenstand in 
der Linken des Infulierten nicht den Eindruck des Evan- 
gelienbuches macht; gewóhnlich ist dasselbe aufgeschlagen 
dargestellt, oft auch geschlossen und der Einband dann mit 
einigen Punkten oder Ringeln yerziert. Hier jedoeh ist die 
untere Linie der Figur etwas gerundet, vor allem aber eine 
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gleichmafsige kreisfórmige Anordnung der aufseren Ringel 
um den mittleren Ring gegeben, wodurch eine Yerzierung 
entsteht, welche ungesucht an ein Rad erinnert. Ob dieser 
Umstand mit dem auf Erfurter Bracteaten bald darnach so 
eingebiirgerten Abzeichen in Yerbindung zu bringen sei, wagę 
ich nicht zu entscheiden.
12............ —C—JSAIOI. Der auf tierkopf-yerziertem Stuhle

sitzende Infulierte halt in der Rechten das Eyangelien- 
buch (?), iiber welchem ein Kreuz, in der Linken einen 
auswarts gekehrten Krummstab.

1 Exemplar.
Der fehlende Teil der Umschrift soli nach Schlegel II, 16 

lauten: USD.
Auf das yermeintliche Eyangelienbuch naher einzugehen, 

gestattet hier die schlechte Erhaltung des Stiickes nicht; 
jedenfalls ist Grofse und Form ungewbhnlich und bei Schlegel 
schlecht gezeichnet.
13. oCSAIoHHSoPhCICPo Innerhalb eines nach oben in 

einen Dreibogen auslaufenden Kreises das Brustbild des 
Infulierten, die Reehte zum Segen erhoben, in der Linken 
das aufgeschlagene Eyangelienbuch, dariiber ein Punkt. 
Iiber dem Dreibogen ein Gebaude zwischen zwei Ro- 
setten.

2 Exemplare.
Schlegel II, 6 und y. Posern XIII, 6 fiihren die Stiicke 

mit fast gleicher Umschrift vor. Eine ahnliche Legende 
finden wir aufser auf unserer Nr. 9 noch bei Schlegel I, 14 
und 15, II, 7, v. Posern 34—37.

Die Buchstaben IOII, die sich auch auf ahnlichen Ge- 
pragen noch mehrfach finden, sind mit dem Namen des Abtes 
Johann I. yon Hersfeld, 1201—1213, nicht mehr in Zusam- 
menhang zu bringen, da diese Pfennige doch etwas jiinger 
sind. Indefs macht sich die Abnahme kunstyoller Arbeiten 
und der Yerfall der Miiuze iiberhaupt seit Lupolds yon Mainz 
Tod (1208) in Erfurt, mit welcher Miinzstatte die benach- 
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barten gleichen Schritt hielten, bemerkbar, also friiher, wie 
v. Posern meint.

Wir sehen, eine endgiltige Entscheidung lafst sich bei 
diesen Gepragen kaum treffen, und darum glaubte ich sie am 
besten von den andern zu sondern.

III. Arnstadt, Munzstatte der Abtei Hersfeld.
Ludwig I., 1217—1239.
14. LVoQE....—SAoABBS. Der auf einer Bank sitzende 

Infulierte stiitzt auf diese mit der Rechten einen Ringel- 
Kreuzstab, mit der Linken einen Krummstab.

1 Exemplar.
Schlegel hat diesen Typus auf Tafel II unter Nr. 4 zur 

Abbildung gebracht; die Umschrift aber weieht yóllig von der 
unsrigen ab. v> Posern XII, 15 fiihrt ein ahnliches Geprage 
mit einem tierkopf-yerzierten Stuhle statt der Bank vor; das- 
selbe ist daher nicht identisch mit SchlegeFs Nr. 4, wie er — 
yermutlich in Folgę der mangelhaften Zeichnung — glaubt.

Die Bushstaben SA der Umschrift bilden offenbar nur 
die mifslungene Endsilbe des Namens, waren also auf VS 
riehtig zu stellen.

Dies das einzige unzweifelhafte Arnstadter Geprage des 
Fundes.

IV. Naumburg.
Berthold II., 1186—1206.
15. B0RTHOLDVS—Q(?) Die auf einem Bogen sitzende 

Figur, ohne Ornat und Mitra, halt in der Rechten einen 
einwarts gekehrten Krummstab, in der Linken einen 
Doppelschliissel mit einem Griff und zwei Barten. Auf 
dem aufseren Rande: C—D—C—V.

1 Exemplar. Abbildung Nr. 15.
16. BCRYHOLDI/S^CG',' Die Figur, wie yorhin, halt in 

der Rechten einen mit dem Bartę einwarts gekehrten 
Schliissel, mit der Linken einen Krummstab mit nach ein
warts gerichteter Kriimmung.

1 Exemplar. • Abbildung Nr. 16.
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Beide Geprage gleichen in Stil und Charakter den bisher 
bekannten Bracteaten Bertholds yollkommen, bringen aber 
durch die Anwendung des Schliissels neue Typen.

Die Schlufsbuchstaben auf Nr. 16: CG lassen an Zeitz 
denken, wenngleich dieser Name gewohnlich richtig mit CICG 
abgekiirzt ist.
17. BDTHOP—LDUS-D. Der Bischof im geistlichen Or

nat mit bebanderter Mitra bicornis, auf einem tierkopf- 
yerzierten Stuhle sitzend, halt in der Rechten einen Doppel- 
schliissel mit zwei Barten und einem Griff, in der Linken 
ein Lilienszepter. Auf dem aufseren Bandę yier zierliche 
Bosetten.

1 Exemplar. Abbildung Nr. 17.
Gersdorf hat in den Blattern fur Miinzfreunde 1869 

S. 121 fg., Taf. XVII, Nr. 2 und 3 zwei Bracteaten bekannt 
gemacht, die mit yorliegendem grofse Ahnlichkeit besitzen. Es 
sind die nach Merseburg yerwiesenen „Alphabet-Bracteaten“. 
Auf dem einen finden wir unsere Doppelschliissel, auf dem 
andern die Figur und dereń Darstellung wieder. Wahrend 
aber dort das Alphabet yon A bis HI und H die Umschrift 
bildet, lafst die unsere nur die Lesart: Bertholdus zu.

Unter den mehr derben, meist schmuckloseren Bracteaten 
dieses Bischofs ist unser Stiick eine netfe Erscheinung; es 
weicht yon den gewohnlichen Darstellungen in mehrfacher 
Beziehung ab und zeichnet sich durch einen feineren Schnitt 
und zarteren Schrdtling aus. Doch darf es nicht Wunder 
nehmen, wenn wir wahrend der zwanzigjahrigen Regierung 
des Miinzherrn Anderungen im Charakter der Miinzen, die 
Hand yerschiedener Meister erkennen, von welchen aus man- 
cherlei Ursachen die einen mehr zu dieser, die andern zu 
jener Manier und Fabrik neigen mochten oder — mufsten. 
Wer hatte z. B. von Meifsen Geprage erwartet, wie sie uns 
Bardt im Culmer Fund, Archiy fur Bracteatenkunde S. 206 fg., 
yorfiihrt?

Ob durch unser Stiick die Zuteilung oben erwahnter
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Alphabetbracteaten nach Merseburg, welche sich auf ein Ge- 
prage Eberhards, v. Posern XXXVII, 1, stiitzt, das nichts 
mit jenen gemein hat, ais die Wiedergabe des Alphabets bis 
Ii, erschiittert wird, mag weiteren Forschungen iiberlassen 
bleiben.

V. Markgrafschaft Meifsen.
Heinrich der Erlauchte, 1221—1288.
18. Im Perlenkreise der stehende Markgraf mit Panzerhemd, 

in der Rechten ein aufrecht gehaltenes Schwert, in der 
Linken ein Kreuzszepter, im Felde 5 sechsstrahlige Sterne. 
Auf dem aufseren Rande befinden sich ober dem Kopfe 
ein Kreuz, zu beiden Seiten und unten je eine Kugel.

7 Exemplare. Abbildung Nr. 18.
19. Wie vorhin, jedoch in der Linken ein doppelter Reichs- 

apfel mit Knopf. Im Felde nur 4 Sterne, doch zwei Punkte 
neben den Fiifsen; auf dem Rande oben und unten ein 
Stern, zu beiden Seiten je ein Ringel.

2 Exemplare.
19, a. Wie vorhin, doch im Felde unter der linken Haud kein 

Stern, sondern ein Kupp elthurm, auch keine Punkte 
neben den Fiifsen. Uber die Yerzierung des Randes ge- 
stattet die mangelhafte Erhaltung keine zuverlassigen An- 
gaben.

1 Exemplar.
20. Der auf einem Bogen sitzende Markgraf halt in der Rech

ten ein Schwert, in der Linken ein zweiteiliges Blumen- 
szepter, in dessen Mitte ein Kreuz sitzt. Auf dem aufseren 
Rande 4 Punkte.

1 Exemplar.
Dies Stiick iibertrifft mit den beiden Naumburger Ge- 

pragen Nr. 15 und 16 die iibrigen an Starkę des Schrotlings; 
zugleich ist es das roheste von allen.
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VI. Landgrafschaft Thiirmgen.

Ludwig IV., 1217—1227, oder Heinrich Raspe, bis 
1247.

21. V0ICIVI03~CIO. Reiter von rechts mit fiacher Kopf- 
bedeckung, Fahne und Schild, darin ein Lowe von links. 
Der Schweif des Pferdes unterbricht die Umschrift. Riick- 
warts uber dem Pferde ein Thurm mit spitzem Dach, das 
mit einer Kugel geziert ist.

4 Exemplare. Abbildung Nr. 21.
22. VCV—3-lA0HN-IV (?). Wie yorhin, jedoch der Reiter 

yon links. Riickwarts iiber dem Pferde ein Kuppelthurm 
mit breiterem Unterbau. Auf dem aufseren Rande rechts 
und links je eine Kugel, yermutlich auch oben und unten.

1 Exemplar. Abbildung Nr. 22.
Es ist hier heryorzuheben, dafs der Lbwe im Schild trotz 

der entgegengesetzten Stellung der Reiter auf beiden Stiicken 
yon links gegeben ist, eine heraldische Genauigkeit, die man 
im allgemeinen jenen Zeiten nicht zutraute und der eine ge- 
wisse Bedeutung nicht abzusprechen ist, wenn man die Siegel 
der Landgrafen von Thiiringen in Betracht zieht. Archiwrat 
Dr. Posse hat dieselben in seinem neuesten Werke „Die Siegel 
der Wettiner bis 1824 und der Landgrafen von Thiiringen 
bis 1247“ in trefflichen Abbildungen yereinigt *). Auf dem 
altesten Siegel der Thuringer Landgrafen von Ludwig III. 
ist noch keinerlei Wappen bemerkbar. Erst seit der Er- 
werbung der Pfalz Sachsen (1180) fiihrte er ein solches und 
zwar einen Lówen ein, welcher bis zum Erloschen des Ge- 
schlechtes mit Heinrich Raspe (f 1247) das Hauswappen bil- 
dete, danach mit der Landgrafschaft Thiiringen an die Wet
tiner iiberging. Dieser Lowe erscheint auf den Siegeln nun 
ebenfalls stets yon der linken Seite genau in derselben Stel-

1) Mit 15 Tafeln, Gr.-Folio. Leipzig 1888. Verlag von Giesecke und. 
Deyrient.
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lung wie auf unseren und ahnlichen Miinzenł). Da ferner 
kein auf ein Dynastengeschlecht hinweisendes Abzeichen vor- 
handen — die Thurme hinter dem Reiter dienen nur, wie 
allgemein iiblich, zur Ausschmiickung des leeren Feldes — 
so liegt kein besonderer Abhaltungsgrund vor, die Urn. 21 
und 22 dem Ende der Regierung Ludwigs IV. oder den 
ersten Jahren der Yormundschaft Heinrich Raspes uber seinen 
Neffen Hermann II. zuzuweisen. Freilich bietet, wie die 
Erfahrung lehrt, das Wappenschild an sich, namentlich in 
Anbetracht der verworrenen IJmsehrifteD, keine wolle Sicher- 
heit fiir eine derartige Zuteilung; die Mbglichkeit einer ge- 
winnsiichtigen Nachahmung von anderer Seite ist immerhin 
nicht ausgeschlossen.

VII. Miinzstatte Boda: Dynasten von Lobdeburg.

23. HH+ROOGNaS...............S (?). Ein achtspeichiges Rad^ 
in dessen Mitte eine Kugel.

1 Exemplar.
Das Stiick scheint v. Posern’s Nr. 714, das zwar nur 7 

Speichen besitzt, am nachsten zu kommen. Ob wie auf die- 
sem auch hier der aufsere Rand mit vier Kreuzen geziert ist, 
lafst sich wegen der vielfach ausgebrochenen Stellen desselben 
nicht bestimmen.

Soweit die Beschreibung des Sulzaer Schatzes, der noch 
in den zwanziger Jahren des XIII. Jahrhunderts geborgen 
worden sein diirfte.

Eine naheliegende Hoffnung aber glaubte ich unerfiillt: 
Sulzaer Geprage schien der Fund nicht enthalten zu haben. 
Und in Suiza wurde gemiinzt.

In dem durch seine Salzquellen reich gesegneten Orte,. 
dessen Spuren bis in die Steinzeit zuriickreichen, soli sich 
bereits Karl der Grofse i. J. 803 aufgehalten haben. Im

1) Vgl. z. B. den Reiterbracteaten Hermanna I. von Thiiringent 
Erbstein, Trebitzer Fund Nr. 86.
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Jahre 1064 erteilte Konig Heinrich IV. dem Pfalzgrafen 
Friedrich II. yon Sachsen Miinze, Markt und Zoll daselbst1).

1) v. Posern’s Angabe beziiglich der Stadtrechtsverleihung an Suiza 
vom J. 1029 ist beizufugen, dafs die Eehtheit der betreffenden Urkunde 
allgemein angezweifelt wird. Vgl. Dr. J. E. A. Martin, Urkundenbueh 
der Stadt Jena I, S. 1 Akg. 1.

2) Schottgen und Kreysig, Nachlese I. S. 171.
3) In Mathes Wille’s „Top-haligraphia Sulzensis11, Jena 1670.
4) Blatter fur Miinzfreunde 1888, S. 1446 ff.

Wir stofsen thatsachlich auch nicht nur auf einen Hel- 
wicus, ąuondam monetarius in Sulce2), sondern auch auf 
Stellen wie: Septem solidorum Sulzensis monetae . . . oder : 
Talenti denariorum Sulzensis monetae3). Dennoch war mir 
kein Sulzaer Geprage zugegangen. Mit um so grofserer 
Freude ist eine kleine Abhandlung der Dren Erbstein zu be- 
grufsen 4), welche einen interessanten Bracteaten — unzweifel- 
haft einen yersprengten Teil des Sulzaer Fundes betrifft.

Wie die nachfolgende Abbildung yeranschaulicht, zeigt das 
Miinzbild einen Bischof mit Krummstab und Eyangelienbuch;

Sulzaer Braeteat mit dem hl. Mauritius.

die Umschrift mit nach aufsen gestellten Buch- 
staben lautet: MAVRI — TIV2. Im iibrigen ist das 
Stiick genau yon dem Charakter und der Mache der unsrigen. 
Da nun weder ein geistlicher noch ein weltlicher Miinzherr 
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Mauritius in der hier in Betracht kommenden Gegend und 
Zeit heranzuziehen ist, so konnen wir es nur mit dem Namen 
eines Schutzpatrons zu thun haben. Auf diese Weise ge- 
langen wir zu Suiza, wo seit alters der hl. Mauritius verehrt 
und sein Bild vom Ratę im Siegel gefiihrt wurde und auch 
heute noch das Stadtwappen bildet.

Aus der Nachahmung des Erfurter Typus auf diesem 
landgraflich thiiringischen Geprage ersehen wir abermals, 
wie sehr die Miinzherren aus Yerkehrsriicksichten gezwungen 
waren, ihre Miinze jener der benachbarten Hauptorte an- 
zupassen, das Umlaufsgebiet kiinstlich zu erweitern!

Die Stadt Suiza aber yerdankt der Miinzkunde in obigem 
Bracteaten ein in mehrfacher Beziehung wichtiges Denkmal 
aus langst entschwundener Zeit.
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Die alteste Frankenhauser Salzordnung.
[14]93 Nov. 30. und das Memoriale I.

Von Dr. O. Dobenecker.

Salzbrunnen (putei) und Salzpfannen (patellae salis, 
Solden, panstadhele, Salzkothen) zu Frankenhausen sind ur- 
kundlieh fiir fruhe Zeiten belegt. Zwar ist die Urkunde, laut 
welcher Otto I. dem KI. Pdhlde unter a. zwei Salzpfannen zu 
Frankenhausen s. d. 952 Apr. 16 bestatigt1), in vorliegender 
Form offenbar eine Falschung; andere urkundliohe Zeugnisse 
fiir die Salzgewinnung zu Frankenhausen sind jedoch unan- 
fechtbar. In der Schenkungsurkunde Kaiser Otto’s III. fiir 
KI. Memleben, datiert Bom, 998 Nov. 30 2), werden dem gen. 
Kloster auch Salzpfannen daselbst (cum locis patellarum, in 
quibus sal efficitur) iibergeben. Nicht seiten wurden Solden 
ais eintragliche Ren ten an kirchliche Stiftungen verschenkt. 
So wieś Anno II., Erzbischof v. Koln, der von ihm gestifteten 
Abtei auf dem Petersberge bei Saalfeld 10743) vier Pfannen 

1) M.G.H. D. I. O. I. no. 439.
2) Wenck, H.LG. III U.B. 36; Wilhelm in Mitt. hist. ant. Forsch. 

H. V S. 71 [zu Nov. 21] aus Or. [A. Kassel = Marb. ?]. Stumpf, R.K. 
II no. 1170.

3) Lochmann, Prgr. mem. Saalf. civit. p. 17 = J. Ad. v. Schultes, 
Sachs.-Cob.-Saalf. Landesgesch. Abt. II U.B. no. 3; Liinig, Spicil. eccl. III, 
839; Falckenstein, Thur. Chroń. II, 1201; Schamelius, KI. auf d. Petersb. 
zu Saalf. S. 140—143 = Thur. s. 697 ; Schlegel, De nummis Saalf. C. 
Ca. C8.

XIV. 33
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in der Salinę Frankenhausen an. 1120 April 16 bekennt 
Reinhard, B. v. Halberstadt, von seinem Yerwandten dem 
Edlen Wichmann zur Griindung und Ausstattung des Klosters 
Caldenborn unter v. a. Giitern 2 Salzpfannen (panstadhel) zu 
Frankenhausen erhalten zu haben 1). Dieselben bestatigt 1136 
Aug. 7 dem gen. Kloster Kaiser Lothar 2). Fiir spatere 
Zeiten sind urkundliche Beweise fiir die fortgesetzte Salzbe- 
reitung daselbst noch zahlreicher 3). Um so auffalliger ist es, 
dafs die sogen. Salzordnungen, auf denen die Yerfassung und 
Yerwaltung des Salzwerks beruhten und z. T. noch beruhen, 
in ausreiehendem Mafse noch nicht veroffentlicht worden sind. 
Die Statuten der Stadt Frankenhausen, yon denen die altesten 
yorhandenen aus dem Jahre 1534 bereits von dem bekannten 
Frankenhauser Stadtsyndikus Johann Friedrich Miildener in 
seinen 6 Abhandlungen iiber „die Geschichte des Francken- 
hausischen Stadtrechts“ Franckenhausen 1747—1751 teil- 
weise4) und 100 Jahre spater von A. L. J. Michelsen in 
seinen Namens des Yereins f. thiir. Gesch. u. Altertumskunde 
herausgegebenen Rechtsdenkmalen aus Thiiringen S. 466—491 
yollstandig herausgegeben wurden5) und die spateren Jahr- 
hunderte hindurch geltenden yom Jahre 1558 bei 0. Fr. Walch 
in seinen Yermischten Beytragen zu dem deutschen Recht I, 
193—370 unter dem Titel „Franckenhausische aniezt noch 
geltende Statuten yom Jahr 1558“ im Jahre 1771 zum Druek

1) G. Schmidt, U.B. d. Hochst. Halberst. I no. 148 aus Or. U.-Bibl. 
Gottingen [ein 2. Or. mit Abweichungen H.S.A. Dresden no. 42]; v. Lude- 
wig, Rei. X, 134 (praef. 15); Schottgen et Kreys. DD. et SS. II, 690.

2) G. Schmidt, U.B. d. Hochst. Halberst. I sub no. 284 aus Or. H.S.A. 
Dresden; Schottgen et Kreys. DD. et SS. II, 694 ff; v. Ludewig, Bel. X, 
139 ff.; Stumpf, R K. II no. 3323.

3) Hesse in Thiir. u. d. Harz IV, 157 ff.
4) Es ist also nicht ganz richtig, wenn C. Fr. Walch, Verm. Beytr. 

z. d. deutschen Recht I, 189 u. Michelsen, Rechtsdenkmale aus Thiir. 
S. 457 schreiben, er habe dieselben nicht drucken lassen.

5) Aber nicht nach dem Or., welches nach Miildener 1. c. 3. Abh.
S. 6 auf dem Rathause zu Frankenhausen lag, sondern nach der Abschr. 
b. Schwarz.
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^ekommen sind, enthalten iiber dasjenige Institut, dem die 
Stadt offenbar ihre Existenz und Bedeutung yerdankt, nur 
nebenher einige Bestimmungen, so iiber das Amt der yon dem 
Rat und dem Zóllner zu ernennenden Bornmeister oder Born- 
herren. Uber aufsere Einrichtungen des Works hat uns bereits 
Johann Thblde in seinem 1612 erschienenen Werke „Halio- 
graphia" S. 122—129, Olearius in seinem Syntagma rer. Thur. 
I p. 104, besonders lichtyoll L. Er. Hesse in seiner Ab- 
handlung „Die Stadt Frankenhausen“ in der bereits gen. Zs. 
„Thiiringen und der Harz“ Bd. IV, S. 148—161 belehrt. 
Yollstandige Klarheit iiber „alle das Salzwerk betreffende 
Gerechtsame und Dienstleistungen" wird man natiirlich erst 
dann gewinnen, wenn man die „Salzordnungen“ kennt. Hesse 
hat fiinf derselben erwahnt. Die wichtigste ist die am 
18. Dez. 1600 in 3 Teilen erlassene und 1609 Juni 14 
durch 17 Artikel *) und 1647 Mai 26 und 1648 Mai 31 
durch Memoriale I und II erweiterte und berichtigte Ord- 
nung, die im allgemeinen zu Hesse’s Zeit noch galt. Die 
yorletzte vom J. 1560 ist von dem Grafen Wilhelm, die 
dritte am 26. Januar 1553 von den Brudern Giinther und 
Johann Giinther, Gr. zu Schwarzburg, Herren zu Arnstadt 
und Sondershausen, die zweite am 22. Dez. 1550 [?] 1 2) von 
Giinther, Gr. z. Schwarzburg, Herrn zu Arnstadt und Son
dershausen, erteilt. Die erste scheint nach Hesse um’s Jahr 

1) Auch im J. 1622 oder bald darauf scheint eine Salzordnung er- 
lassen zu sein. Die Entwiirfe, Verbesserungen derselben und Gutachten 
iiber dieselben sind erhalten in dem Aktenfascikel C. IV. 2a No. 1 im 
-Geb.-A. Rudolstadt. Der landesherrliche Erlafs ist jedoch noch nicht ge- 
funden worden.

2) Hesse 1. c. S. 153 schreibt: Die erste scheint ums Jahr 1500 ab- 
gefafst zu sein, die zweite wurde am 22. Dez. (am Montage nach Thoma 
des h. Ap.) 1554 von dem Grafen Giinther XI. zu Schwarzburg, Herrn 
in Arnstadt und Sondershausen, die dritte den 26. Januar (am Donnerstag 
nach Pauli Bekehrung) 1553 erteilt. Stimmt schon die Zeitfolge der 2. 
und 3. nicht, so pafst auch nicht der 22. Dez. 1554 zu dem in der U. 
gegebenen Heiligentagj das Datum und die Zeitfolge sind aber in Ord- 
nung, wenn man die oben gegebene Jahreszahl annimmt.

33*
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1500 abgefafst zu sein. Offenbar meint Hesse damit die- 
jenige, welche wir im folgenden geben. Dieselbe ist, wie 
aus Artikel 24 hervorgeht (uf hutę sonnabend Andree anne 
etc sciij) 1493 Noy. 30 yerfafst. Die durch Michelsen’s Be- 
merkung 1. c. bedingte Annahme, dafs alle erwahnten Salz- 
ordnungen in der yon dem Archivar Chr. Gottfr. Schwarz 
angelegten und im Furstlich Schwarzb. Archiy zu Rudolstadt 
befindlichen archiyalischen Sammlung enthalten seien, er- 
wies sich bei einer Priifung des uns durch Herrn Archiyrat 
Dr. Anemiiller zu Rudolstadt zur Benutzung am Ort giitigst 
uberlassenen Sammelwerks ais irrig.. Dasselbe enthalt nur 
die grofse Ordnung yom J. 1600 und die am 14. Juni 1609 
in 17 Artikeln gegebene Abanderung. Die erstere, welche 
yon Albrecht, Gr. y. Schwarzburg, am 18. Dez. 1600 er- 
lassen wurde, ist bei Ahasverus Fritschius, Opuseula yaria I, 
343—357 gedruckt. Sie besteht aus 3 Teilen und handeltr 
1. Yon den Pfannern und Salz-Soden in 54 Artikeln 
2. Yon den Salzknechten und dereń Officio in 51 Artikeln 
und 3. Yon den Pfannern und Salzknechten insgemein und 
yon der Aufsicht im Salzwerke in 20 Artikeln. Angefiigt 
sind die Formeln fiir die Eide der Yier-Meister, der Salz- 
Meister, der Pfleger, des Salz-Schreibers, des Born-Meisters,. 
der Born-Herren und des Zollners s). Ahasy. Fritschius hat 
aufser diesen die ebenfalls in der erwahnten archiyalischen 
Sammlung yon Chr. G. Schwarz aufgezeichneten 17 Artikel 
yom 14. Juni 1609, sowie das Memoriale II yom 31. Mai 
1648 in 20 Artikeln yeroffentlicht.

Zu diesen Publikationen fiigen wir zunachst die offenbar 
alteste Salzordnung yon Frankenhausen hinzu. Dieselbe hat 
Herr Rektor Schmidt in Arnstadt, der uns sehon manchen

1) A. 8. 7. C.
2) So nach der gen. archivalischen Sammlung von Chr. G. Schwarz 

im F. Ges.-A. Rudolst. Fritsch giebt 55 Artikel, indem er den 14. Ar
tikel „Yon Nahergeldung der Miethe“ in 2 Artikel zerlegt. Hesse in Thiir. 
u. d. Harz IV, 153 rechnet 106 anstatt 125 resp. 126 Art.

3) Bei Schwarz nur 4 Formeln.
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dankenswerten Beitrag zur Schwarzb. Geschichte iibersandte, 
im Original in dem Arnstadter Regierungsarchiy gefunden 
und uns eine getreue Abschrift dayon geliefert.

Die Salzordnung lag ganz allein, nicht einmal unter 
anderen Frankenhausen betreffenden Schriftstiicken, so dafs, 
wie Herr Rektor Schmidt schreibt, leider wenig Aussicht 
yorhanden ist, die Ordnungen aus dem 16. Jahrhundert in dem- 
selben Archiy zu finden. Die Nachforschung nach denselben, 
die wir hoffentlich in den folgenden Jahrgangen dieser Zeit- 
schrift geben kónnen, wird sich demnach in erster Linie auf 
die zu Frankenhausen und im Furstlich-Schwarzburgischen 
Archiye zu Rudolstadt liegenden Archiyalien richten miissen.

Nachstehende Salzordnung umfafst im Original 13 Quart- 
seiten auf derbem Papier mit merkwiirdigem Wasserzeichen. 
Ais Konzipient und Schreiber nennt sich im 26. und im 
letzten Artikel Wyner, iiber dessen Persónlichkeit wir niehts 
haben ausfindig maehen konnen. Die Ordnung besteht aus 
27 Artikeln1) und lautet:

1) Die Zahlen iiber den einzelnen Artikeln sind von Herrn Rektor 
Schmidt hinzugefugt worden. Im Or. stehen sie nicht.

Ditz szo hir nach geschrebin stet ist unnszers gnedpgen] 
hern ernste meynunge umb das salczwergk zcu Francken- 
husin, also zcu haldenn unnd zu regirn.

1.
Zum erstenn: Das unnsernn gnedpgenj hernn yorkomen 

ist, das etliche phenner synt, die oberick salczs machenn 
odder mache lassen meher, wan on yon rechte gebort yon 
rechter geborunge des salczs wergks; hirumb, her sie phenner 
odder knecht, hinder wen man das keme unnd ais mancher 
oberigk gewergket hette, ais manche drie gulden solle her 
busze gebe unnsernn gnedfigen] hem halp unnd die ander 
helffte der stat.

2.
Ouch ist unnsernn gnedpgen] hern yorkomenn, das 

etliche sint, die yorsumen in die wochenn unnd dan die 
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yorsumunge ernacli wergken in der ander wochenn, odder 
wan sie konnen, eyn sullichs wel unser gnediger herre 
straffe an liebe odder guthe.

3.
Ouch die do zu samede wergkenn in eyner seldenn, 

das sich zu zweyenn selden gebort, unnd ob die uff den fri- 
tagk nach erloubunge yres salczes nicht alle gemachen konden, 
das solln sie dem salczknechte ouch sagenn unnd besschriben 
lassenn, wie zu yor geschrebin stehet, unnde dasselbige, das 
sie yorsumen uff den fritagk, sollen unnd mogenn sie ye in 
der ander wochenn ungesumet ernach wergkenn, doch das 
alleczit geschehe myt willenn des zcollers unde der saltz
greyen ; wer sich des dan aber yorsumet, der solle der pobin 
das nicht erfiillenn by der busse 2 gulden meynem gnedigenn 
hern halp und der stadt halp.

4.
Ouch ist ymant under den phennern der gebruch hat 

umb sin wergkenn, willicherlye der gebruch sie, darumb her 
yorsume muste, den gebruch sol her bewissenn, beleythenn 
mit dem zcoller unnd saltzgreyen. Was sie ohm dan er- 
loubten yon unsers genedigenn hern wegen, do sol her sich 
nach richtenn unnd haldenn. Pena ut supra.

5.
Ouch sollen die phenner noch knechte den kerrner kein 

stugk inhebenn unsernn saltzwerck zu schadenn, sundern eyn 
ixlieh phenner odder knecht sollen das dem zcolner unnd 
saltzgreyen sagenn, sullich saltz zu besehenn; ist dan das 
saltz gebrechlich, so sol unszer zcolner unnd saltzgreyen ym 
sagen, wie ers domyth halden sol unnd sich doroach rich
tenn , wer das anders hilde, sol und so manch stugk er in- 
gebenn, ais manche gulden zue buszen meynem gnedigenn 
hern halp unnd der stat halp.

6.
Ouch wel unszer gnediger herre habin myt ernstem 

muthe, das nymanth syner sole meher nehemen sol, dan ym 
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yon rechte geborth. Szo dan syner gnaden yorkomen ist, 
das etliche die sole nehemen unnde wenden die usz eyme 
tage troge in den ander unnd ouch dem ander die locher 
zcustoppben, unnd also der sole nehemen nach yrem eygem 
mutwillenn, wie sie wullen ane wissenn unnd willenn der 
hornmeyster und der bornknechte, eyn sullichs wil unszer 
genediger [herre] mit niehte meher habenn, sunder die sole 
losze gehen nach inwendunge unnd uszwendunge der born
knechte, so vil eynem islichem troge unnd lochę von rechter 
gebor zustehet. Gewunne aber ymant gebrechenth an syme 
lochę adder sole zu nehemenn, der sol eyner islicher, her sie 
phenner adder knecht, an dem bornmeister ersuchenn, sie 
dorusz zu entschichtigenn unnd zu rechtfertigenn. Wer eyn 
sullichs nicht enhilde unnd dar uber besehen adder uber- 
komen wurde, er sie phenner adder knecht, sal zweyne gul
den unsernn genedigen hern halp unnd der stadt halp [zalen],

7.
Ouch durch flisiche bethe willenn der rethe unnd phen

ner unnd nutz unnd fromen des saltzwergks hat unnszer 
genediger herre yergunst unnd gestat, das eyn islicher 
phenner sechs stugk zu eynem tagkewergke wergkenn unnd 
nicht meher wergkenn sal unnd drie scheffel an ein stugk 
machen sal adder wie man das eynigk worden, wie vil zu 
machen, unnd das gar siden; wer das nicht helt, der sal 
das saltz yerlorn habe von eym wergke, meinem genedigenn 
hern halp und der stat halp, und sal die knechte am libe 
straffen, wan sie des meher dan eyns uberkomen werden, 
unnd das nicht zu yerandern ane wissenn unnd willenn 
unsers gnedpgen] hern.

8.
Ouch sal man den knechten fortmeher uj gr. zu lade- 

lone gebin von ixlichem stugk unnd die phenner sollen den 
knechten fortmeher kein lon adder libe gebin, sunder sie 
sollen das also halden, ais das yorlangk unnd vor alder ge- 
west ist.
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Szo das die berrer helfenn den pbelegenn versedenn, 
willich phenner odder knecht ubertrethe, sol eynen gulden 
zu busze geben, ais offt her das tut, unsernn gn^edigenj 
h[ern] die helffte, die ander helffte der stat.

9.
Item es sol ouch nymant syne tage zu wergken yor- 

kouffen odder vorgebin bie verliesunge eynes gulden mey- 
nem gn[edigen] h[ern] halp unnd der stat halp, sunder 
eyner ixlicher magk syne selden vermithe mit wissen des 
zcolners.

10.
Ouch hat ymant an syner selden gebruch, das her dar 

inne nicht gewergkenn konne, der magk sie eynem andern 
phenner yermithen eyne zeit, bisz das er syne selden widder 
gerechtfertiget, also das eyn sullichs gesche myt wissenn 
unnd loube des zcolners.

11.
Item die bornmeister sollen des gerichts frihe sin unnd 

nicht meher an gerichte sitzenn; doryor sollen sie im saltz- 
wergk in der wochen zwey odder driemol umbgehenn unnd 
dor inne eyn flissigk uffsehen haben nach anewisunge des 
zcolners.

12.
Ouch wil unszer gn[ediger] h[erre] habin in ernstem 

muthe, das nymant, her sie phenner adder knecht, durch 
ore wybere unnd durch ore eygenn huszgesinde kein saltz 
entzeel in oren husze yorkouffenn sollenn noch yorgeben, 
es sie dan an gantzenn stugken. Sunder die vier statthor- 
warthenn sollenn unnd mugen saltz yorkouffenn unnd feyle 
habenn unnd an ganczenn stugkenn in den selden kouffenn 
unnd holen und zu wehem sie sullioh saltz kouffen unde 
holen werden, das sol man on ane widderrede yolgenn lasse. 
Unnd wer des nicht enhelt unnd myt worheit uberkomen wor
den, sol zweyne gulden zu busze gebin unszernn gned[igen] 
hern halp unnd der stat halp; hat er des gelds nicht, sol 
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man yn an dem libe straffe, dorzu sollenn der rath unnd 
der zcoller ein flissigk ufsehen [haben].

13.
Ouch wel unszer gn[ediger] h[erre] haben, das eyn 

islicher phenner sin loch am troge unnd gerynne mit flisse 
heware, esz sie in den selden odder bussenn den selden, das 
die sole nicht bieflisse odder unnutze umb kommen unnd in 
den dregk lesset flissenn; her sie phenner odder knecht, dem das 
gebort zu vor warren, der sol gr. zur busse gebin unnd 
sullich gelt sollen die bornmeiste^ dem borne zu guthe in- 
neheme unnd darumb ane allen wenehalt1) phengen, darzu 
sol yn der rath unnd zcolner biestant thu.

1) Vgl. K. Burkhardt, Arnst. Ukb. S. 429.

14.
Ouch ist unszernn gn[edigen] h[ern] Yorkomen, das 

etzliche saltzsknechte ores hern saltzsgelt uff nehemen unnd 
das ane wissenn unnd willenn unnd widder yres hern dangk 
inne behalden unnd yertoppeln adder sust in yren sachenn 
umb brengen. Wer eyn sullichs thut unnd das der herre 
das clageth, denselbigen knecht wel unszer gned[iger] herre 
straffenn ane gnaden unnd her sol ouch forder meher nicht 
ym saltzwergke erbeithenn unnd wer eynen sullichen widder 
uff neheme vor eynen knecht ane syne erbeith, der sol mey- 
nem gn[edigen] h[ern] unnd der stat die huchste busse Yor- 
falen sheinn.

15.
Item: Ouch willicher saltzsknecht odder phenner eynen 

kernner syn gescherre ledet, esz sye karn odder wayne, szo 
sol der kerner nicht meher gebin, dan von zweyen stugkenn 
eynen phenigk. Wer des nicht enhelt unnd von dem kerner 
Terclaget worde, so sol der knecht 2 flor, zu busse geben 
meynem gn[edigen] h[ern] halp und der stat halp.

16.
Ouch willichenn saltzsknecht eyne kerrner meher lons 

odder geldes widder synen willenn anhische odder neheme, 
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dan om von rechte gebort unnd der kernner eyn sullichs 
clagete, der selbige sol eynen gulden zu busse gebin meynem 
gnfedigen] hfern] halp unnd der stat halp.

17.
Ouch wel unszer genediger herre haben, das alle saltzs 

sol feyle syn; also were es sache, das also vil gescherres 
komen wurde, dasz umb das saltzs gezwangk were, so sollen 
die erstenn unnd furderstenn gescherre, in mosse eyner nach. 
dem andern komen ist, das saltzs laden , unnd man sol den 
gescherren unnd yenen dy noch uff unnd nicht komen weren, 
das saltzs nicht zu guthe halden; daruber wyr unssernn 
zcolner eygentlich entpholen habin die dingk uff das beste 
zu entrichtenn, das deshalben nicht errhunge erstehe dorffe. 
Wer eyn sullichs nicht enhilde unnd ungehorsam dor inne 
wurde, sol zweyne gulden gebin meynem gnfedigen] h[ern] 
halp unnd der stat halp.

18.
Ouch wil unser gnediger herre in ernste muthe habin, 

das eyn ixlicher phenner odder knecht die geboth, die yon 
rathe, von zcolner und yon den bornmeister gebothenn wor
den, willicherley wisz sullich geboth vonn unszers genedigen 
hern wegen eynen ixlichen gethan odder geschynn werde, 
die sol das also haldenn; wer das nicht entede, der sol das 
yerbusse bie der busse, do es bie verbothenn ist, die busse 
unszern gnedpgen] h[ern] halp unnd der stat halp. Weres 
aber das do poben ymant sulliche uvsets yerachte, den sel- 
bigen wil unszer gn[ediger] herre straffe ane gnaden.

19.
Item: Die saltzsknechte sollenn fortmeher kein ersumet 

saltzs ernacher wergkenn, sunder eyn ixlicher sol das synem 
hern sagenn; szo sol der herre ouch das nicht lassenn wergkenn 
one lauwe des zcolners unnd der saltzsgreve bie der busse 
zweyer gulden meynem gn[edigen] hprn] halp unnd der 
stat halp.
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20.
Ouch willich knecht synem hernn versumet one reddeliche 

ursache, also das die schult des knechts ist unnd nicht des 
hern und der herre den knecht umb synen schadenn be- 
claget, den schaden sol der knecht dem hern bezcalen nach 
erkentenisse des zcolners unnd der saltzsgreyen.

21.
Ouch sullen die knechte or eynen dem andern die kern- 

ner nicht abespannen noch notichenn saltzs zu kouffen, sun- 
der die kernner nach orem wolgefallenn lassenn kouffen, wie 
on das ebene odder beąueme ist zu thun.

Wer das nicht enhilde unnd uberkomen worde, sol eynen 
gulden zur busse gebin meynem gn[edigen] hfern] halp und 
der stat halp.

22.
Ouch wel unszer gnediger herre in ernste muthe haben, 

willicher phenner syne asschenn odder erdenn usz syner 
selden wel lassen tragenn, der sol die vor syne selden losze 
schothenn unnd nicht uf die gemeyne stete odder eyns ander 
selden unnd her sol die ouch byn acht tagenn oder xiiij ta- 
genn ungeyerlich laszenn unyorczogelich enwegk furen odder 
tragen genszith das sichhusz unnd nicht uff ander stete, do 
das dan magk schaden brenge, her thede dan das mit wissenn 
unnd willenn des rathes; unnd wer eyn sullichs anders thede 
unnd nicht enhilde, der sol eynen gulden zu busse geben 
meinem gned^igen] hern halp unnde der stat halp. Doruff 
sol der radt unnd der zcolner bestellenn eyn flissigk ufsehen 
er lassenn haben.

23.
Ouch lisse sich ymant dungken, das ohm deshalbin ge- 

walt odder unrecht geschege, der sol und magk das mit war- 
heit vor unszernn gn[edigen] h[ernj brengenn, szo sol das 
nach der notdorfft gewandelt werdenn.

24.
Uf hutę sonnabent Andree anno etc xciij hat der ampt- 

man mit sampt den drien rethenn Hansze Oelhant zuge- 
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saget, wu her asschenn vor eyner selden funden, so sol her 
on warne enwegk zu brengenn in eyner zeit, unnd wu die 
nicht enwegk keme in der zeit, szo sol her komen zu ampt- 
man odder zcolner, was her dan do geheiszen werth, darnach 
sol her sich halden. Pene bie eynem gulden meynem gn[e- 
digen] h[ern] halp unnd der stat halp.

25.
Item sol ouch fortmeher nymant dem andern holtz, stro, 

ror , ysenn, hakenn , schuffelnn, hordę , bandę odder anders 
keynerley usz syner selden tragenn one wissen. Wer doruber 
begreffen odder worhafftigk besehen werth, dan sol eyn sul- 
lichs, wer das thut, es sie dagk odder nacht, vor eyne diebe 
zu gesatzt unnd geschribenn [werden].

26.
Des selbigenn glichenn den jhenen, die den phenner das 

furwergk, wan esz noch yor den selden lith, enwegk trogenn, 
sol on ouch vor eyne diebe gereithet werden. Ditz hat 
ouch Wyner enzugesatzt unnd geschrebenn.

27.
Item: Esz sol ouch fortmeher kein saltzkneoht yre wyber 

odder gesynde usz yrer hern selden kein saltz nicht meher 
tragenn, sunder wan eyn ixlicher knecht, her sie berer odder 
phleger, in syne husunge saltz bederffenn ist, das sol her in 
syn es hern husze hole, das ohm dan syn herre, so vil ym in 
syn husz zu reddelicher gebruchunge not ist, usz synem 
husze gebe sol unnd nicht in der selden fortmeher nehemen. 
Pena: so offte das gebrochenn wirt, funf schillinge meynem 
gnedpgen] hern halp, die andere helffte der stat.

Ditz hat ouch Wyner gesatzt unnd geschrebenn etc. 
Finis.

Zur Erlauterung und Erganzung des von Ahasy. Fritsch 
yerbffentlichten Memoriale II dient das, soweit wir sehen, 
noch nicht gedruckte Memoriale I. Wir fanden dasselbe in 
dem uns yon Herrn Archiyrat Dr. B. Anemiiller iibersandten 
Aktenfaszikel des F. Geh.-A. Budolstadt C. IV, 21 No. 10.
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„Unterschiedene Puncta das Salzwergk alhier betreffende von 
a. 1647 bifs 1649“ im Or. Es besteht aus 10 Artikeln.

Die Aufschrift lautet:
Denen gestrengen, vesten auch hochgelarten unserm 

canzlar, hauptman und rathen, lieben getreuen undt beson- 
dern zue Franckenhausenn.

Das Memoriał selbst lautet:
Aemilia, graffin zu Schwartzburgk und Hohnstein, ge- 

borne graffin zue Oldenburgk und Dellmenhorst, witbe, unndt 
Heinrich der ander, jiinger und der zeit elteste Reiiss, herr 
von Plawen etc.

Unsern gnadigen grus zuvorn, gestrengen, vester auch 
hochgelarte, liebe getreue undt besondere.

Demnach von unterschiedenen orthen, alss ob das 
Franckenhausische salz nicht gar undt tiichtig gesothen, undt 
also hierdurch die abfuhre geschwecht werde, berichtet wirdt, 
so haben wier unserm zollner zue Franckenhausen beyge- 
fiigtes memoriał zuegefertiget undt begehren hirmit, ihr wollet, 
dass solches zuewerg gerichtet, auch ausser demselben, soviel 
miiglich die salzordnung in vorige beobachtung wiederumb 
gebracht werden mogę, euch ahngelegen sein lassen. Undt 
wier seindt euch mit gnaden gewogen. Signatum Rudelstadt 
den 26. may anno 1647.
Aemilia g[rafin] z[u] Heinrich der ander, jiinger undt elteste 

Schw^arzburg] Reuss, herr von Plawen1).

1) Eigenhandige Untersehrift der Aussteller. Grafin Aemilia fiigt 
ihrem Namen das Handzeichen gz Schw bei.

Memoriał, 
wornach unsser zollner zu Franckenhaussen sich richten soli.

1.
Soli er beneben den zugehorigen personen alle wochen 

zum weingstenn zweymahl umbgehen dass saltz besehen; da 
es nicht gar gesotten oder nicht tiichtig befunden wirdt oder 
seinen rechten halt nicht hatt, solches messen lassenn und 
nach befindung den saltzmeister unnachlessig bestraffen.
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2.
Soli er den saltzmeistern nochmals, inmassenn albereit 

von unsser regierung geschehen, anzeigen, dass sie bei jetziger 
sommerszeitt bis auf Bartholomaei friihe vor 7 uhrn unnd 
hernachmals vor 8 uhren kein stiick saltz einstecken und 
ufladen sollenn.

3.
Soli er den saltzschreiber, dass er hierauf und sonsten 

im saltzwerge fleissige aufsicht haben und da er befinden 
wird, dass ein saltzmeister wieder dass, wass in yorigem 
punct begrieffen, handeln wiirde, solches dem zollner ahn- 
zeigen soli, mit ernst und bey yerlust seines diensts aufer- 
legen, sodann der zollner den delinquenten iedesmahl mit 
zwey gulden bestraffen.

4.
Soli er erinnerung und yerfiigung thun, darmit wiederumb 

ein nappenpffander bestellet, auch

1) Das Wort „nappe“ hat in der Litteratur einige Verwirrung ange- 
richtet. Das Original hat deutlich nappe; das Wort kehrt auch in der- 
selben Form in dem 19. Artikel des Memoriale II, dessen Konzept wir 
einsehen konnten, wieder. Michelsen hat in seiner Ausgabe der Statuten 
der Stadt Frankenhausen v. J. 1534 in „Rechtsdenkmale aus Thiiringen“ 
S. 484 u. 486 s t a p p e gelesen und dieses nach Hesse in Thiiringen und 
der Harz IV, 148 erklart ais „ein Lokal des Salzwerks, den Platz, auf 
welchem die Solden liegen“. M. Lexer, Mittelhochdeutsches Handworter- 
buch II, S. 1140 hat unter Berufung auf die Frankenhauser Statuten 1. c. 
dieses Wort aufgenommen und in gleicher Weise wie Michelsen erklart. 
Die Handschrift der Frankenhauser Statuten, die Michelsen seiner Aus
gabe zu Grunde legt, hat aber sowohl im XI. wie im XVIII. Artikel des 
4. Buches „nappe“ (Auch sol nymandt bei der nacht auf der gasse ader 
in der nappen [wahrscheinlich von Michelsen’s oder Hesse’s Hand ist iiber 
n — st und iiber pp — zz geschrieben] mit wuschenn gehenn Art. XI 
und „sal kein pfenner feuerwergk aus der nappen tragcn lassen“ Art. 
XVIII. Dem Wort ,,stappe“ fehlt also jeder Beleg. ,,Nappe“ kommt 
wiederholt auch in den Privilegien und Statuten des Salzwerks zu Sal- 
zungen (s. Ahasv. Fritsch, Opusc. varia I, 364 ff.) vor und wird von 
Bruckner und nach diesem von Lexer in Grimm’s deutschem Worterbuch 
s. v. erklart ais ,,ein grofser Solen- oder Salznapf, Salzpfanne“. Die 
Amtsbefugnisse des „Nappenpfanders“ werden im Memoriale II Art. 19
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5.
Zu untersteckern jungen angenommen und alsso leute, 

so im saltzwergk arbeiten und zu meistern gebraucht werden 
kónnen, wiederumb erzogen ; so wohl

6.
Noch ein pfifanschmidt von andern orthen nacherFrancken- 

haussen gebracht unnd alsso wege manglung desselben nicht 
ferner wie ietzo geschicht dass saltzsieden verhindert werde.

7.
Soli er den saltzmeistern dass holtz oder ander feurwergk 

zukauffen verbiethen auch dahero denjenigen pffannern, welche 
fiir sich das feurwergk nicht schatfen unnd uf ihren saltz- 
meister keine ufsicht haben, sondern es demselben unter- 
geben dass wircken einlegen.

8.
Soli er keinen pffanner, welcher nicht ein eigenthumlich 

hauss habe unnd darinnenn wohnet, feuer und rauch helt, 
saltz zu sieden yerstattenn.

9.
Soli er den pffannern ahnzeigen, dass hinfiihro keinem 

mehr ausser dem, welchen es anietzo albereit zugelassen, auf 
eines andern pfanncn ihr saltz zu sieden yergonnet werdenn 
soli. Diejenigen aber, denen es anietzo an pffannen mangelt, 
binnen jahresfrist pffannen yerschaffen sollen 2).

genau bestimmt. Der Artikel lautet im Konzept: Undt weill hiebevor zu 
mehrer ufsicht ein nappenpfander gehalten worden, welcher nicht allein 
auf das kohlentragen, holz oder feuerwergs endtwendung etc. acht zu 
haben gehabt, so soli derselbe ebenmasig wiederumb bestelt undt [uf] die 
heimliche sowohl holz- alss ubrig salz entwendung undt dergleiehen fleisig 
ufsicht haben; auch niemandt ihme derowegen gewalt undt wiedersezlich- 
keit zu thun befuget sein.

1) Die unterste Stufe derjenigen Arbeiter, die das Sieden des Salzes 
besorgen, ist die der Unterstecker (Vier- oder Obermeister, Meister, 
Pfleger und Unterstecker).

2) Bei den Akten befindet sich ein am 9. Juni aufgestelltes: „Vor- 
zeichniis derer persohnen, welche keine eigene pfannen haben, sondern 
bey andern wiircken“, Es sind zusammen 19 Pfanner.
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10.
Soli der zóllner mit fleiss dahin sehen, dass so viel bey 

ietzigen annoch beharrlichen kri egszeitten 
muglieh die saltzordnung beobachtet werden muge. Des- 
wegen er dann iederzeitt bey unsser regierung, darhin er 
gewiesen, erinnerung thun unnd die notturfft suchen wirdt. 
Signatum Rudelstadt den 26. may anno 1647.
Aemilia, g^rafin] z [u] Heinrich der ander jiinger und eltiste

Schw[arzburg] Reuss, herr von Plawen.
Unter dem Schriftstiick befindet sich der Yermerk (von 

der Hand des Schreibers):
Das original ist dem zóllner 
am 23. juny 1648 wieder 
eingeliefert worden.

Am 18. Juni 1647 hat der Zóllner einigen Yertretern 
der Pfannerschaft offiziell von dieser an ihn ergangenen Re- 
gierungsyerfiigung Kenntnis gegeben und dadurch die ge- 
samte Pfannerschaft in grofse Aufregung yersetzt. Beson- 
deres Argernis erregten die unter No. 8 und 9 erlassenen 
Bestimmungen. „Salzgrafen, Bornherrn, Aufsschufs und ge- 
meine Pfannerschafft sambt und sonders" weisen in dem. 
unter dem 9. Juli 1647 l) an die Grafin Amilia und Heinrich 
Reufs gerichteten Begleitschreiben zu der am 27. Juni x) 
dem Zóllner iiberreichten „Pro nostro jurę conservando hoch- 
nothwendigen protestation und reservation“ darauf hin, dafs 
durch dieses Yorgehen „diejenige so das wenigste im salz- 
werge haben unnd hinkegen bey yorgehenden durchziigen, 
einąuartierungen, contributionen und exactionen das harteste 
erlitten, nunmehr ganz uf diesserweise implicite excludiret 
und erbarmlichen umb ihre geringe lebensmittel — gebracht 
werdenn“ und bitten um Aufhebung der neuen Yerfiigung. 
In den am 20. Juli 1647 aufgestellten und am 27. Juli iiber- 
reichten „Etlichen von der pffannerschafft mehr nothwendigen 

1. C. IV, 2 a N. 10, Furstl. Geh.-A. Kudolstadt.
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erinnerungspuncta" r) yerlangen sie unbedingte Aufrecht- 
erhaltung der teilweise unbeachtet gelassenen Bestimmungen 
der Salzordnung vom 18. Dez. 1600. Am 7. August 1647 
wird dem Kanzler, dem Hauptmann und den Raten zu Franken- 
hausen von dem Kanzler und den Raten zu Rudolstadt der 
Bescheid „ihr werdet es dahin richten, dass es nicht alleine 
inzwischen bey solcher instruction nochmals gelassen, sondern 
auch die supplicanten, so etwa der instruction zuwieder 
unzeitlieh untergestecket haben mogen, mit der ahngekiin- 
digten straffe solange yerschonet werden." Nachdem indessen 
die Yorstellungen der Pfannerschaft weiter erwogen worden 
waren, wurde am 31. Mai 1648 das Memoriale II erlassen, 
welches den Wunschen der Pfanner in yerschiedenen Punk- 
ten Rechnung trug.

1) C. IV, 2a N. 10 Fiirstl. Geh.-A. Rudolstadt.

XIV. 34
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4.

Bau- und Kunstdenkmaler Thiiringens. Im Auftrage der 
Regierungen von Sachsen-Weimar-Eisenach, Sachsen-Mei- 
ningen-Hildburghausen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Koburg- 
Gotha, Schwarzburg - Rudolstadt, Reufs altere Linie und 
Reufs jiingere Linie bearbeitet von Prof. Dr. P. Lehfeldt. 

Heft III. Herzogtum Sachsen -Altenburg. Amtsgerichtsbezirk 
Kahla. F

Heft IV. Herzogtum Sachsen -Altenburg. Amtsgerichtsbezirk 
Eisenberg.
Jena. Verlag von Gusta v Fischer. 1888.

Ais Fortsetzung des Werkes iiber die Bau- und Kunst
denkmaler Thuringens, welches zu Beginn des yorigen Jahres 
mit 2 Heften seinen Anfang nahm, sind noch im Laufe des- 
selben Jahres zwei weitere Hefte erschienen. Die mit Heft 
II begonnene Beschreibung der Denkmaler des Herzogtums 
Sachsen-Altenburg wird in diesen beiden Heften fortgefiihrt, 
und zwar behandelt Heft III auf 128 Seiten mit tjbersichts- 
karte, 14 Lichtdrucktafeln und 47 Abbildungen im Schriftsatz 
die Denkmaler des Amtsgerichtsbezirks Kahla, Heft IV auf 
44 Seiten mit Ubersichtskarte, 6 Lichtdrucktafeln und 23 
Abbildungen im Schriftsatz die Denkmaler des Amtsgerichts
bezirks Eisenberg, so dafs nunmehr der Westkreis des Herzog
tums Sachsen-Altenburg abgeschlossen yorliegt.

Dieselbe tJbersichtlichkeit der Einrichtung und die ge- 
diegene Ausstattung, welche beim Erscheinen des Werkes 
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lobend heryorgehoben werden konuten, sind auch in den yor- 
liegenden Fortsetzungen iiberall anzutreffen und werden bei 
grofserer Yerbreitung des Werkes sich gewifs noch mannig- 
facher Anerkennung erfreuen.

Obwohl es nur Aufgabe eines Werkes, wie des yor- 
liegenden, ist, die z. Z. yorhandenen Bau- und Kunstdenk
maler yollstandig zu yerzeichnen, so macht sich doch yiel- 
leicht bei den die Kirchen betreffenden Auffiihrungen das 
Bediirfnis geltend das Nichtyorhandensein yon Glocken jedes- 
mal mit kurzeń Worten besonders zu erwahnen, weil anderen- 
falls leicht die Vermutung Raum gewinnen konnte, es sei die 
Auffuhrung der Glocken iibersehen worden. So wird z. B. 
in den yorliegenden Heften die Erwahnung der Glocken yer- 
mifst bei Grofsbockedra, Grofspurschiitz, Lindig, Schmieden, 
Schmolln, Seitenbriick, Seitenroda, Unterbodnitz, Klosterlausnitz 
und Reichenbach. Im ubrigen geben die sonst mitgeteilten 
Glockeninschriften Kunde yon den einstmals im Altenburger 
Westkreis thatig gewesenen Glockengiefsern, welche zum 
grofsen Teil dieselben Meister sind, dereń in dem der Glocken- 
kunde von Dr. Otte x) angefiigten Glockengiefser-Yerzeichnis 
Erwahnung geschieht. Es finden sich jedoch auch einige 
neue Meisternamen, z. B. Johann Fehr in Rudolstadt auf 
Gl. 2 in Engerda 1774, Gl. 1 in Etzelbach 1721, Gl. 2 in 
Oberhasel 1750, Gl. 2 in Zeutzsch 1754 (Feer); ferner Hans 
Berger in Wiemar auf Gl. 3 in Engerda 1648; Paul Hiob 
Hahn auf Gl. in Rodias 1722; Petrus Raucfus (?) auf Gl. 1 
in Hainichen 1400; Samuel Persch in Gera auf Gl. 1 in 
Porsdorf 1739. Die Inschrift: GOS MICH MELCHIOR 
MOERINGK YON ERFYRT ZY RYDOLSTADT auf Gl. 2 
zu Etzelbach 1636, Gl. 1 zu Lobschutz 1636, Gl. 3 (?) zu 
Olknitz 1656 darf wohl so yerstanden werden, dafs Meister 
Moeringk, dessen Giefshiitte sich in Erfurt befand, zeitweise

1) Glockenkunde von D. Dr. Heinrich Otte, zweite rerbesserte und 
vermehrte Auflage. Leipzig. T. O. Weigel. 1884. 
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auch in Rudolstadt einen Giefsofen errichtete, um die fur 
die dortige Gegend bestellten Glocken in grofserer Nahe der 
Bestimmungsorte zu giefsen (ygl. Otte, Glockenkunde. 8. 81). 
Der auf GL 1 zu Langenorla erwahnte Meister Math......... 
(1433) wird wohl ein Yorfahr desjenigen Mattheus sein, 
welchen Otte im Glockengiefser-Yerzeichnis (8. 201) mit der 
Jahreszahl 1502, ais in der Provinz Sachsen thatig, erwahnt. 
— Die altesten Glocken (fruhgotisch) befinden sich in Zwa- 
bitz und Kónigshofen ; aus dem 14. Jahrhundert stammt die 
Glocke zu Lobschiitz (1351?); dem 15. Jahrhundert gehoren 
an die Glocken zu Bucha 1 (1400), Hainichen 1 (1400), Alten- 
berge 1 (1407), Hummelshain (1420), Dienstadt 1 (1431), 
Niedercrossen 2 (1431), Langenorla 1 (1433), 2 (1462), Rein- 
stadt 1 (1476), Gumperda 2 (1486), Engerda 1 (1493). Die 
Zahl der Glocken aus dem 16. Jahrhundert betragt 15, yon 
denen keine in der eigentlichen Reformationszeit (1520—1550) 
gegossen ist. Aus den spateren Jahrhunderten sind natur- 
gemafs Glocken in grofserer Anzahl yorhanden.

Hinsichtlich der in den alteren Teilen der Kirchen noch 
nachweisbaren ursprunglichen Anlagen ergiebt sich, dafs yon den 
15 Kirchenbauten romanischer Bauweise im Amtsgerichtsbezirk 
Kabla 11 auf dem linken Ufer der Saale, der friiheren Ost- 
grenze gegen die Slayen, gelegen sind. Yon den auf das rechte 
Ufer yorgeschobenen Bauten haben sich bis heute nachweis- 
bare Reste romanischer Bauweise erhalten in Kolkwitz, 
Schweinitz, Hummelshain und Seitenbruck, wahrend im Amts
gerichtsbezirk Eisenberg zu verzeichnen sind: Oberndorf, 
Riidersdorf, Seifartsdorf und Klosterlausnitz.

Nach diesen kurzeń Zusammenfassungen aus dem In- 
halt der yorliegenden Hefte sei yerstattet, auch auf einige 
Aufserlichkeiten einzugehen und die Aufmerksamkeit auf die 
bildlichen Beigaben zu richten. Da mufs es zunachst auf- 
fallen, dafs die Altarwerke der Saalfelder Schule mit 9 Lieht- 
drucktafeln etwas reichlich bedacht sind, wahrend Grundrifs- 
zeichnungen und Durchschnitte, z. B. yon der Schlofskirche 
zu Eisenberg und yon der Kirche zu Klosterlausnitz, ungern 
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vermifst werden. Kann auch die Beschreibung der Schlofs- 
kirche zu Eisenberg (S. 205 bis 208) ais eine sehr ein- 
gehende bezeichnet werden, so ist sie doch nicht im stande, 
ein so klares Bild der Bauanlage zu geben, ais es die wenigen 
Linien eines Grundrisses und Durchschnittes zu bieten yer- 
mogen.

Im allgemeinen ist anzuerkennen, dafs die Zeichner mit 
ihren Darstellungen den Eigentiimlichkeiten der Zinkhoch- 
atzung gebiihrende Rechnung zu tragen bemiiht gewesen sind; 
nur 2 Abbildungen (8. 138 d. Ansicht von Orlamiinde und 
S. 165 d. Ansicht der Leuchtenburg) konnen nicht ais ge- 
niigend gelten, wahrend die Abbildung auf S. 159 (Steinkreuz 
bei Spahl) in ihrer Genauigkeit und in der Wahl des grofsen 
Mafsstabes iiber die wirkliche Bedeutung des dargestellten 
Gegenstandes nicht unwesentlich hinausgeht.

Ferner werden bei einiger Aufmerksamkeit der Zeichner 
perspektivische Yersehen, wie solche auf S. 91, S. 174 und 
217 sich finden, leicht zu yermeiden sein.

Hinsichtlich der Art der fiir den Druck zu fertigenden 
Zeiohnungen kann nur auf das bereits bei Besprechung der 
Hefte I und II Gesagte (vgl. 8. 285 dieser Zeitschrift) hin- 
gewiesen werden x), da alle zeichnerisohen Beigaben in den 
bis jetzt yorliegenden Heften den Beweis dafur erbringen, 
dafs lediglich durch Federzeichnung, etwa im doppelten Mafs-

1) In No. 58 d. Deutschen Bauzeitung vom 21. Juli 1888 wird bei 
Besprechung des yorliegenden Werkes ehenfalls die Herstellung der Zeich- 
nungen in Federzeichnung empfohlen.

Fur die auf S. 280 dieser Zeitschrift ausgesprochene Forderung nach 
hauptsachlichster Anwendung der Photographie ist noch nachtraglich auf 
Bickell’s Werk: Hessisehe Holzbauten (Marburg, Elwert, 1887) hinzu- 
weisen, woselbst die Photographie fiir den vorliegenden Zweck ais allein 
zulassig bezeichnet wird. Das genannte Werk ist lediglich mit photo- 
graphischen Lichtdrucken der yorzuglichsten Art ausgestattet.

Gute Photographien diirften sogar archaologische und kunstgeschicht- 
liche Studien gestatten, ohne dafs eine Besichtigung der Denkmaler an 
Ort und Stelle erforderlich wird.
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stabe der spateren Druckplatte, klare Darstellungen zu er- 
halten sind.

Angesichts der Zeichnungen auf S. 204 und S. 214 ist 
schliefslich der Wunsch nicht zu unterdriicken, die Darstel
lung von Architekturen einer in architektonischen Formen 
geiibteren Hand anzuyertrauen.

W eimar, im April 1889.
E. Kriesche.



5.
Bemerkungen und Berichtigungen zu dem Heft I (Jena) 

der Kunstdenkmaler-Aufzeiehnung Thiiringens.
Zu der ersten Yerdifentlichung der thuringischen Kunst- 

denkmaler ist mir durch den Yorstand des thuringischen 
Geschichts- und Altertums-Yereins, bezw. durch Herrn Biblio- 
thekar Dr. Martin eine Reihe schatzenswerter Mitteilungen 
und Berichtigungen zugegangen, welche ich gern an dieser 
Stelle yerdffentliche, zugleich meinem Dank gegen den Yerein 
fur dessen warme Teilnahme an dem Unternehmen Ausdruck 
gebend, welche sich auch in der Zuwendung dieser Mit
teilungen bezeugt.

Sie zerfallen in zwei Arten. Zum Teil sind es Naeh- 
weise yon Yersehen und Druckfehlern, zum Teil Yerbesse- 
rungen zu den historischen Notizen des Herrn Dr. Lorenz, 
meist ortsgeschichtlicher Natur, den Sonderforschungen des 
Herausgebers des Jenaischen Urkundenbuches entsprechend. 
Das Erscheinen dieser trefflichen, nach langer Miihe yoll- 
endeten Arbeit hat, wie in der Yorrede zum Kunstdenkmaler- 
Yerzeichnis des Amtsgerichtsbezirks Jena bemerkt worden, 
leider nicht abgewartet werden konnen.

Yon Yersehen sind folgende zu yerzeichnen:
S. 70. Es mufs stets Burggrafen von Kirchberg 

heifsen, nicht, wie einigemale steht, Graf en.
S. 77 Z. 16 y. u. Hefs, nicht Herz.
S. 78 Z. 16 v. u. Homann, nicht Homaum.



Litteratur. 529

S. 98. Grabplatte Luthers. Die Wiedergabe der 
Uberschrift und Umschrift hat sich mehrfach im Satz ver- 
schoben und ist dies bei der Korrektur von mir iibersehen. 
Durch den beigegebenen Lichtdruck ist die Bichtigstellung 
leicht.

S. 122. Gedenktafel der Jutta Selbertz. In 
der Inschrift sind mehrere Fehler. Es mufs heifsen: I1V LIT 
(welche Worte Herr Dr. Martin an der oberen linken Ecke 
der Gedenktafel noch erkannt hat) HROW (iiber dem Haupte 
des linken Engels, von Herrn Dr. Martin erkannt) IV TT A 
SGLBGRZ BGGRABIH (nicht BGGRABM) DGR GOT 
G(GHADG HACh) GOTZ (nicht GOTT) GGBVRTG 
(nicht GGBRRT-A-) MCCCLXXXII. Bei dieser Gelegen- 
heit mochte ich zugleich einer mir von Herrn Architekt 
Schonermark brieflich zugekommenen Mahnung Erwahnung 
thun, dafs ich verabsaumt habe, die Seltenheit der Darstel- 
lung eines Johannes mit dem eigenen Haupt in den Handen 
heryorzuheben. Wenn vielleicht auch solche Betrachtungen 
in den Einzelheften selbst gefahrlich, weil iiber das Ziel der 
gesteckten Aufgabe hinausgehend, erscheinen, so gebe ich gern 
Herrn Schbnermarks richtiger Wahrnehmung an dieser Stelle 
Baum.

S. 126 und 127. Grabmal. Hier haben sowohl der 
Terfasser, wie der Zeich ner Fehler auf dem Gewissen. Es mufs 
heifsen: LAYTEBBACH, weder Lautenbach noch Lauther- 
bach.

S. 157 Z. 18 v. o. Es mufs heifsen: die siidwest- 
liohe, nicht siidbstliche Ecke.

Ais Terbesserungen sind solche zu yerzeichnen :
S. 22. Closewitz -wurde 1351 dem Jenaer Nonnen- 

kloster nicht geschenkt, sondern yerkauft. — Urkundenbuch 
der Stadt Jena No. 232.

8. 23. Co spęd a wurde nicht 1395 von den Yitz- 
tumen dem Jenaer Kloster verkauft. In Zusammenhang mit 
den mehrfachen Besitzwechseln jener Zeit erhielt das Kloster 
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jenen Ort 1346 von dem damaligen Lehnsherrn, dem Herrn 
von Lobdeburg-Leuchtenburg, geeignet, dann 1348 yon den 
Besitzern, den Vitztumen, zu Kauf gegeben, 1349 aber von 
dem Landgrafen yon Thiiringen ais neuem Lehnsherrn geeignet, 
welcher zugleich die Yitztume yerpflichtete, statt Cospeda’s 
ein, nicht dem Landgrafen lehnpflichtiges Gut zu kaufen 
und ihm zu Lehn aufzutragen. Herr Dr. Martin macht 
darauf aufmerksam, dafs die Registrande und die Aufschrift 
des letzteren Yertrages, der im gothaer Archiy befindlich sei, 
falschlich die Jahrzahl 1359 enthielt, die Rein in der thii- 
ringischen Yereins - Zeitschrift Y, S. 252 mitteilte, welcher 
Mitteilung dann Herr Dr. Lorenz bei seiner Bearbeitung des 
geschichtlichen Teiles unseres Heftes folgte. — Urkundenbuch 
d. St. Jena No. 203, 216, 217, 220, 221.

8.24. Dornburg und 8.75. Jena. Die Urkunde, auf 
welche sich der Name G e n e a stiitzt und welche nicht die 
Jahreszahl 1092, sondern 1029 tragt (nach Kronfeld, Landes- 
kunde von Sachsen-Weimar II, 215, 263), wird nach Herrn 
Dr. Martin fur.unecht gehalten, besonders das a in Genea 
soli friihestens im 16. Jahrhundert angehangt sein. — Urk.-B. 
d. St. J. No. 1, Anm. 1.

S. 82, 83. Stadtkirche zu Jena. Das Wort Alter- 
meister bedeutet: Altarmeister, d. h. Kirchenyorsteher. 
Auf beiden Inschriften sind die zuerst genannten zwei Per- 
sonen jedesmal die Gemeindeyorsteher, die folgenden zwei 
jedesmal die Kirchenyorsteher, der letzte Name der des tech- 
nischen Ratsmitgliedes, welches nach Herrn Dr. Martin nicht 
der ausfuhrende Baumeister gewesen zu sein braucht. Der 
Meister auf der Inschrift yon 1474 ist: Jugel, nicht 
Weigel zu lesen. Herr Dr. Martin hat in einem Kopial- 
buch der erfurter Frauenkirche eine Urkunde gefunden, wo- 
nach die an der Kirchen-Inschrift 1486 genannten Kirchen- 
Yorsteher mit Zustimmung des Stadtrates yon jener Erfurter 
Kirche ein Darlehn zum Zwecke ihres Kirchenbaues auf- 
nahmen. Diese Urkunde wird in den II. Band des Urk.-B. 
d. St. Jena aufgenommen werden.
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S. 83, Z. 4 v. u. Die Schule wird in der Urkunde von 
1346 ebenfalls ais ,,von Altersher unter dem Thurme“ be- 
findlich bezeichnet, ein deutlicher Beweis fiir das friihere 
Yorhandensein eines Thurmes. — Urk.-B. d. St. Jena No. 205.

S. 114. Heiligkreuzkapelle. Noch friiher ais 
diese stand an der gleichen Stelle ein 1319 gestiftetes 
Hospital zum heiligen Geist und zu allen Heiligen. — Urk.-B. 
d. St. J. No. 95, 254.

S. 115. Die N i k o 1 au s k ap ell e wurde erst 1354 ge- 
stiftet und gebaut; sie stand in der Nahe der Lachenbriicke. 
— Urk.-B. d. St. J. No. 256, S. 243, Z. 19 v. o.

S. 115. Die Magdalenenkirche stand an der Stelle 
der am Schlachthaus befindlichen Wagę.

S. 146. Johannisstrafse No. 4 ist nicht die Ober- 
pfarrei, sondern Diakonat und nur jetzt vom Oberpfarrer be- 
wohnt. — Schreiber und Farber, Jena S. 146 No. 4.

S. 153 Z. 8 v. u. Das sogenannte alte Kloster in 
der Jenergasse, an welchem die Figur der Maria angebracht 
ist, war in Wirklichkeit nur ein Terminhaus des erfurter 
Augustinerklosters, von welchem es 1505 an den Scholaster 
und Canonicus der erfurter Frauenkirche, Dr. jur. Henning 
Gode kam. Diese Mitteilung des Herrn Dr. Martin ist be- 
sonders interessant. Henning Gode ist derjenige, welchem 
Peter Fischer, vielleicht noch im Auftrage des Lebenden, die 
bronzene Gedenktafel mit der Kronung Mariae im erfurter 
Dom fertigte; er war jedenfalls ein bedeutender Kunstfreund. 
Die Figur der Maria in Jena wurde vermutlich von ihm bald 
nach Erwerbung des Hauses dort aufgestellt.

S. 154 Z. 9 v. o. Lachenbriicke. An der Stelle 
der 1523 erbauten Briicke stand schon eine, welche 1320 ais 
teilweise gebaut und im 14. Jahrhundert ófter erwahnt wird. 
— Urk.-B. d. St. J. No. 99, 105, 131, 265, 284, 297, 367, 
386, 533. — Wiedeburg, Beschreibung der St. Jena 1785, 
S. 290 mit Anm. **.

S. 157 Z. 16 ff. v. u. Stadtbefestigung. Die In- 
schrift am siidostlichen Eokthurm ist, wenn auch sehr ver- 
wittert, doch noch erhalten.
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S. 160 Z. 14 v. u. Schlottwein, das verschwun- 
dene Dorf, wird schon 1322 erwiihnt, dann 1325 und 1337. 
— Urk-B. d. St. J. No. 113, 121, 180.

Herr Dr. O. Dobenecker war ebenfalls so freundlich, 
einige ortsgeschichtliche Verbesserungs-Angaben mir zuzu- 
senden, dereń Yerbffentlichung an dieser Stelle den Freunden 
thiiringischer Kultur und Geschichte gewifs willkommen ist. 
Es sind folgende:

S. 3 Z. 11 1.: Altenburg 1821 und Rudolstadt? 1825.
S. 4 Z. 13 v. u. Umpredi fiir Ammerbach durfte nicht 

angefiihrt werden. Die betr. Urk. des K. Ludwig, d. d. 874 
Mai 18, ist langst ais Falschung erwiesen (s. dariiber Miihl- 
bacher, in J. F. Bohmer, Reg. imp. I No. 1462 [neue Be- 
arbeitung]). Abgesehen hieryon wiirde man bei Umpredi an 
Gumperda zu denken haben. (Siehe iibrigens Gumperda in 
dem seither erschienenen Heft III der Bau- u. Kunstdenkm. 
Thiiring. S. 93.)

S. 21 Z. 10 f. v. u. Burggrafen von Burgau bei Jena 
giebt es nicht. Das Geschlecht derer v. Lobdeburg, zu denen 
auch die Herren v. Burgau gehorten, soli 1468, nicht 1486 
ausgestorben sein (s. E. Schmid, Lobdeburg S. 44).

S. 23 ist zu Dobritschen zu bemerken, dafs die Schen- 
ken dieses Dorf ais Mainzer Lehn besafsen und an Her
mann, Grafen v. Orlamiinde, yerkauften, dem es Heinrich, 
Erzb. v. Mainz, laut Urk. von 1332 Marz 26 ais Mainzer 
Lehn bestatigte.

S. 55 Z. 6. Die Herren v. Gleifsberg waren nicht 
„Grafen", wie S. 57 f. auch nachgewiesen wird.

S. 57 unter Kunitzburg ist zu bemerken, dafs das Ge
schlecht derer v. Gleifsberg im 10. Jahrhundert urkundlich 
nicht zu belegen ist. Der Titel „Grafen" gehbrt nicht die- 
sem, sondern einem hessischen Geschlechte. Es sind Reichs- 
ministeriale; sie mit den Vógten v. Weida, Gera und Plauen 
nach Majer’s und Limmer’s unkritischen Angaben in Yerbin
dung zu bringen, ist nach A. Cohn’s und B. Schmidt’s For- 
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schungen durchaus unstatthaft. Was iiber die Eroberung 
i. J. 1290 geschrieben ist, mufs gestrichen werden.

8. 68 Z. 18 s. Bem. z. S. 4, Z. 13 v. u.
8. 70 Z. 12. Dafs das Geschlecht der Burggrafen y. Kirch- 

berg unter Otto d. Gr. bereits gebliiłit habe, ist unrichtig. Ein 
Kirchberger (Otto v. Kirchberg) wird 1133 zum erstenmal so 
erwahnt, dafs man in ihm den Herrn der Burg Kirchberg bei 
Jena erblicken kann. Der erste, der ais Burggraf bezeichnet 
wird, ist Dietrich, der Sohn des yorher genannten Otto. Den 
Titel „Grafen" haben dieselben nicht gefuhrt.

8. 166. Lehesten. Die alteste Erwahnung v. J. 1074 
bezieht sich nicht auf das Dorf Lehesten bei Dornburg, son
dern auf Stadt Lehesten (Amtsgerichtsbezirk Grafenthal).

8. 177. Es ist nicht richtig, dafs die Herren v. Lobde- 
burg bereits seit 996 urkundlich vorkommen. Der erste ur- 
kundliche Beleg fallt in d. J. 1166; der mutmafsliche 
Ahnherr tritt jedoch bereits 959 urkundlich auf, wenn auch 
nicht unter der Bezeichnung: Herr y. Lobdeburg.

Fiir Lobdaburg ist immer zu schreiben: Lobdeburg.

Inzwischen hat Herr Gurlitt in einer Besprechung unseres 
Heftes III in der Deutschen Litteraturzeitung 1889, No. 15, 
S. 558 die Meinung ausgesprochen, dafs das Dienstadter 
Altarwerk yon demselben spatgotischen Meister hergestellt 
sei, der die Figurenwerke von Annaberg und Freiberg ge- 
schaffen habe und ein Mann von heryorragendem Konnen 
gewesen sei. Gurlitt yerfallt hier in den, in meinem Auf- 
satz iiber die saalfelder Altarwerkstatt beriihrten Fehler, die 
yerschiedenen deutschen Meisterstatten zusammen zu werfen. 
Die freiberger und annaberger Altarwerke (welche ich zum 
Zwecke der Feststellung der einzelnen Gruppen besichtigte) 
gehóren nebst Arbeiten zu Chemnitz, Freiberg und anderen 
sachsischen Orten (zum Teil jetzt im dresdener Altertiimer- 
Museum), sowie Orten der reufsischen Lande einer eigenen 
Gruppe an. Ihren Mittelpunkt zu finden ist mir noch nicht 
gelungen; doch hat die Meisterstatte oder Schule einen so 
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bestimmt ausgesprochenen (und von der saalfelder Art ab- 
weichenden) Charakter, dafs man sie direkt ais rogtlandische 
bezeichnen kann.

Die Bedaktion dieser Zeitschrift, welche den vorher- 
gehenden Zeilen nicht nur Baum, sondern auch zur Ver- 
bffentlichung Anregung gegeben hat, giebt damit ein dankens- 
wertes Beispiel fiir ahnliche Unternehmungen. Denn nicht 
einmaliges Erscheinen eines derartigen Werkes und kurzes 
Gedachtnis fiir seine Mangel, d. h. auch fiir den Gesamt-Inhalt, 
sondern die oftere Beschaftigung mit seinen Einzelheiten und 
die fortschreitende Yerbesserung sind es, welche wahrhaft 
nutzbringend auf die Kunstpflege wirken.

P. Lehfeldt.



6.
Berichtigungen zum Urkundenbuch der Stadt Jena, Bd. I. 

(Thiiringisehe Gesehichtsąuellen, N. F. Bd. III, 1.)
Jena 1888.

S. 1 No. 1 Anm. 1 Z. 6 v. o. lies: Aug. 24 anst. 23.
S. 7 No. 5 Z. 13 v. o. erganze Jena, vor 1252.
S. 13 No. 13 Regest Z. 2 1.: Seene (Dorf bei Eckarts- 

berge) anst. Jena (?).
S. 13 No. 13 Text Z. 7 v. o. 1.: Sen anst. J[en]. 

— Die Urkunde fallt w eg.
S. 15 No. 16 Druck: erganze Avemann, Anhang 

S. 30 f. No. 32.
S. 31 No. 42 Reg, Z. 5 v. o. lies: nach Febr. 2 anst. 

Febr. 3.
S. 40 No. 52 Z. 17/18 v. o. lies: solute anst. sa

lut e (!).
S. 377 No. 403 Text Z. 1 v. o. 1.: Ber go we anst. 

B e r g el n.
S. 396 No. 427 Druck Z. 3 ist nachzutragen : E. v. Braun, 

Die Stadt Altenburg S. 373 ff.; Mittheilungen des Alterthums- 
vereins zu Plauen i. V. V S. CLYIII ff.

S. 396 No. 427 Bemerk. Z. 1 1.: mehr mai s anst. 
d r e i m al.

S. 523 Sp. 1 Z. 7 v. o. ist Bergeln s. Biirgel zu 
streichen.

S. 523 Sp. 2 Z. 18 v. o. 1.: Heinrich (Hundolf 
von Droysig); s. Constantiana, Heusdorf, Hundolf.

S. 526 Sp. 2 Z. 8 v. u. 1.: Benediktiner anst. 
C i s t e r c.

S. 526 Sp. 2 Z. 13—15 v. o. sind zu beseitigen.
S. 527 Sp. 2 unter Burgau nach Z. 4 v. o. einzuschalten : 

Katharine v., etc. (1380) 403.
S. 553 Sp. 2 Z. 10 v. u. Go r kein ist Frauenname 

(Besitzerin der betr. Grundstucke).
Dr. Martin.

XIV. 35



7.
Ubersicht der neuerdings erschienenen Schriften und 
Aufsatze zur thiiringischen Gesehichte und Altertums- 

kunde 1).

1) Um alljahrlich ein móglichst vollstandiges Yerzeichnis der zur 
Gesehichte Thuringens neu erscheinenden Litteratur in dieser Zeitschrift 
geben zu konnen, richtet Unterzeichneter an Geschichtsforscher, Schulvor- 
stande, Yerleger und Redakteure die Bitte, ihn durch Zusendung von auf 
thiir. Gesehichte u. Altertumskunde bez. Gelegenheitsschriften, Programmen 
und kleineren Abhandlungen in Zeitschriften und Zeitungen freundlichst 
unterstiitzen zu wollen. O. Dobenecker.

Anemiiller, B.: Geschichtsbilder aus der Yergangen- 
heit Rudolstadts. Mit 4 Abb. Rudolstadt. Miiller’sche Buch- 
handlung. 66 SS. 8 °.

Angermann, Const.: Die mannlichen Namen des 
Hauses Wettin. Wissensch. Beilage der Leipziger Zeitung. 
1888. No. 47. S. 261—264.

Baltzer, M.: Besprechung von: Liber Cronicorum (Er- 
fordensis) [Chronicon Thuringicum YiennenseJ. Herausg. von 
Carl Wenck: Zeitschrift des Yereins fiir thiir. G. u. A. N. F. 
IV, 185 ff. — Zur Entstehungsgeschichte der Reinhards- 
brunner Historien und der Erfurter Peterschronik. Yon 
Carl Wenck: N. A. f. a. d. Geschichtsk. X, 97 ff. — Unter- 
suchung der Chronik des St. Petersklosters zu Erfurt in Be- 
zug auf ihre einzelnen Teile und dereń geschichtl. Wert. 
Yon Erich Schmidt: Zs. d. V. f. th. G. u. A. N. F. IV, 110 ff. 
C. Wencks Aufsatze ebd. II, 221 ff. 416 ff. IV, 187 ff. 279 ff. 
— Die Falschung der altesten Reinhardsbrunner Urkunden.
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Von Albert Naudd. — Kritische Bearbeitung und Darstel- 
lung der Geschichte des thiiringisch-hessischen Erbfolgekrieges 
1247—64. Von Th. Ilgen und Rud. Yogel: Zs. d. V. f. hes- 
sische G. u. Landeskunde. N. F. X. — Die Anfange des 
ersten thiir. Landgrafengeschlechts. Yon Arthur Grofs. (Got- 
tinger Inaug.-Diss.) 1880. In N. A. f. Sachs. Gesch. VI, 
325—337 [nachgetragen auf Wunseh M. Baltzers].

Bech, Fedor: Sprachliche Erlauterungen zu den im 
Prgr. von 1887 gebrachten Beitragen aus Pegauer Hand- 
schriften. Prgr. d. Konigl. Stifts - Gymnasiums zu Zeitz. 
Zeitz 1888. S. 1 — 10. 4°.

Beck, tjber coburgische Dichter aus der Zeit des dreifsig
jahrigen Krieges. G.-Pr. Coburg. O. 1889 [nach Ankiin- 
digung].

Bey er, Die Lengenfeldischen Handel 1394—1400. Ein 
Beitrag zur Geschichte Thiiringens, insbesondere Erfurts. Nach 
urkundl. Quellen bearbeitet. Pr. der hoheren Biirgerschule zu 
Erfurt. O. 1889 [nach Ankiindigung].

Buchwald, G.: Beitrage zur Geschichte des vogt- 
landischen Adels. (VIII. Die Familie von Winkelmann.) 
Wissensch. Beil. der Leipz. Zeitung 1888. No. 83. S. 411 ff.

Beschreibende Darstellung der alteren Bau- und Kunst- 
denkmaler der Provinz Sachsen. Herausg. yon der histo- 
rischen Kommission der Proyinz Sachsen. 11. Heft. Die 
Stadt Nordhausen. Halle a. d. S. O. Hendel. 1888. VII 
u. 240 SS. 8°.

Carius, Rudolph: Die kulturhist. Entwickelung Deutsch- 
lands in der 2. Halfte des 16. Jahrh. in besonderer Bezug- 
nahme auf die sachs. Lande von Dr. theol. et phil. Philipp 
Mayer, bearbeitet von Dr. Rudolph Carius. Cottbus, Verl. 
yon E. Kuhn. 1889. IV u. 105 SS. 8°.

Drenckhahn, Beitrage zur Geschichte des Gym
nasiums. G.-Pr. Miihlhausen i. Th. O. 1889 [nach Ankiin- 
digung].

Ernst II., Herzog von Sachsen - Coburg - Gotha: Aus 
35* 
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meinem Leben und aus meiner Zeit. 2. Bd. Berlin. Verl. 
yon W. Hertz. 1888. 543 SS. 8°.

F dr ster, Brix: Jean Paul in Weimar. Nach Original- 
briefen. (Nord und Siid 46, 352—380.)

Fuchs, Hugo: Ein Hexenprozefs in Schleusingen aus 
dem Jahre 1663. G.-Pr. Schleusingen. O. 1889. XIIISS. 4°.

Grófsler: Radegundis, Prinzessin von Thiiringen, 
Kónigin von Frankreich, Schutzpatronin von Poitiers. In 
„Mansfelder Blatter". Mitt. d. V. f. Gesch. u. A. der Graf
schaft Mansfeld zu Eisleben. 2. Jahrg. 1888. S. 69—92. 8°.

H a s s e, Hermann Gustav: Geschichte der sachsichen 
Klóster in der Mark Meifsen und Oberlausitz. Gotha. Fr. A. 
Perthes. 1888. VIII u. 317 SS. 8°.

Eine Herbsttour nach der Arnsburg. Erzahlung yon 
einem Mitarbeiter der Frankenhauser Zeitung. Emil Krebs. 
16 SS. 8°-

Herz, M. J.: Die Friihmesse zu Pausa und ihre Folgen. 
Aus den Akten mitgeteilt. In NA. fiir sachsische Geschichte 
Bd. IX (1888). S. 144—150.

Derselbe: Ein yerhangnisyolles Zeugnis. Mitgeteilt aus 
den Akten des Pfarrarchiys zu Pausa. Ebenda Bd. X. H. 1 
und 2.

Jan sen, K.: Die Erinnerungen des Herzogs Ernst II. 
von Coburg-Gotha aus Schleswig - Holstein 1848—1851 auf 
Grundlage teils bekannter, teils bisher nicht yerotfentlichter 
Zeugnisse gepriift von Prof. Dr. ph. K. Jansen. In Zeitschrift 
der Gesellschaft fiir Schleswig-Holstein-Lauenburgische Ge
schichte. Kieł 1888.

Kiefsler, Die ersten 25 Jahre des Realgymnasiums in 
Gera. RG.-Pr. Gera. O. 1889 [nach Aukiindigung].

Koch, Ernst: Geschichte der herzoglichen offentlichen 
Bibliothek zu Meiningen. 2. Teil. In Einladungsschrift des 
Gymnasiums Bernhardinum zu Meiningen zur Feier des 
Henfling’schen Gedachtnistages. Meiningen 1889. 23 SS. 4°.

Kruhne, Max: Urkundenbuch der Klóster der Graf
schaft Mansfeld. Herausg. yon der historischen Konamission 
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der Proyinz Sachsen. Mit 6 Siegeltafeln und einer Kartę. 
(Auch unter d. Titel: Geschichtsquellen der Provinz Sachsen. 
20. Bd.) Halle. Hendel. 1888. XXIII u. 780 SS. 8°.

Matthias, E.: M. Leonhard Jacobi aus Nordhausen. 
In Zeitschrift des Harz-Vereins f. Gesch. u. A. XXI. Jahrg. 
1888. S. 369—398.

Merx, Otto: Thomas Miinzer und Heinrich Pfeiffer 
1523—1525. Ein Beitrag zur Geschichte des Bauernkrieges 
in Thiiringen. Teil I. Thomas Miinzer und Heinrich Pfeiffer 
bis zum Ausbruch des Bauernkrieges. Gottingen. Yandenhoeck 
u. Ruprecht’s Yerl. 1889. IV u. 113 SS. 8°.

Meyer, Karl: Die Ebersburg. Mit einem Grundrisse 
der Burg Schadewald und ihrer Wallyorburg. In Zeitschrift 
des Harz-Vereins fiir Geschichte und Altertumskunde. XXI. 
Jahrg. 1888. S. 75—88.

Derselbe: Zwei Kleinodienyerzeichnisse des Hospitals S. 
Cyriaci und des Altendorfsklosters zu Nordhausen. Ebenda 
XXI. Jahrg. 1888. S. 245—247.

Derselbe: Die Reichsstadt Nordhausen ais Festung. Mit 
einem Piane und 7 Abbildungen. Ebenda XXI. Jahrg. 1888. 
S. 292—368.

Meyer, K. u. Rackwitz, R.: Uber den Helmegau. 
In Mitteilungen des Yereins fiir Erdkunde zu Halle a. S. 
Tausch u. Grofse. 1888. 8°.

Mitteilung eines yorromischen Bronze- und Eisenfundes 
in einem durch Aufgrabung geóffneten Begrabnisplatze auf 
der zwischen Bleicherode und Buhla gelegenen Hasenburg. 
Im Korrespondenzblatte der deutschen Gesellschaft fiir Anthro- 
pologie, Ethnologie und Urgeschichte. Miinchen. Jahrg. XV. 
S. 23.

Mitzschke, P.: Eriedrich Mosengeil, der Vater der 
deutschen Stenographie. Lebensgeschichtliches Bild. Im Mei- 
ninger Tageblatt 1888. No. 59. Beilage.

Muller (-Gutzen): Johann Andreas Triller, ein Blatt 
der Erinnerung an den 8. Juli 1455. Wissensch. Beilage der 
Leipz. Zeitung 1888. No. 62. S. 321—323.
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Pfuhl: Die mittelalterliche Mission uuter den Wenden. 
Ein Beitrag zur sachs.-thiiringischen Geschichte. Sonntags- 
beilage zu den Bautzener Nachrichten. 1888. S. 107—110.

Prockach, A.: Herzog Christian von Sachsen-Eisen- 
berg. Ein Lebensbild. In Festschrift zur zweihundertjahrigen 
Jubelfeier des herzoglichen Christiansgymnasiums zu Eisen
berg, den 24. September 1888. Altenburg. 8°. S. 1—46.

Derselbe: Geschichte des Lyceums zu Eisenberg. Ebenda 
S. 47—125. [Beide Schriften auch ais 3. Heft der Mitt. 
des geschichts- und altertumsforschenden Yereins zu Eisen
berg 1888.]

Schmidt, Berthold: Burggraf Heinrich IV. zu Meifsen, 
Oberstkanzler der Krone Bóhmen, und seine Regierung im 
Yogtlande. Mit 4 Lichtdr.-Taf. Gera, Griesbach’s Verlag. 
1888. V u. 416 SS. mit 1 Tab. gr. 8°.

Schmidt, Gustav : Papstliche Urkunden und Regesten 
aus den Jahren 1353—1378, die Gebiete der heutigen Pro- 
vinz Sachsen und dereń Umlande betreffend. Herausg. von 
der historischen Kommission der Provinz Sachsen. Ais Fort- 
setzung der 1886 erschienenen papstlichen Regesten aus d. 
J. 1295—1352, gesammelt von Paul Kehr, bearbeitet von 
Gustav Schmidt. Auch unter dem Titel: Geschichtsąuellen 
der Provinz Sachsen. 22. Bd. Halle, Hendel. 1889. VIII 
und 446 SS.

Sfchmidt], H[ermann]: Arnstadts Beziehungen zum 
Erfurter Rektorat. Im Arnstadter Tageblatt 1889. No. 105.

Schmidt, Julius : Das Gnadenbild zu Elende. In Zeit- 
schrift des Harz-Vereins f. Gesch. u. A. XXI. Jahrgang. 
S. 190—202.

Derselbe: Urkunden die Burg Questenberg betreffend. 
Ebenda XXI. Jahrg. 1888. S. 248—255.

Sehon au, E.: Geschichte der Unterkirche zu Franken- 
hausen. Zur Erinnerung an den 17. Oktober 1886. Franken- 
hausen i. Th. E. Krebs. 56 SS. u. 5 BI. Abbildungen. 8°.

Derselbe: Geschichte des Ratsfeldes. Frankenhausen 
i. Thur. E. Krebs. 1888. 31 SS. 12°.
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Sebicht, Richard: Die Cistercienser und die nieder- 
landischen Kolonisten in der goldenen Aue. (Im XII. Jahrh.) 
In Zeitschrift des Harz-Yereins f. Gesch. u. A. XXI. Jahrg. 
1888. S. 1—74. [Auch Halle, Philos. Fak., Inaug.-Diss. v. 
12. Nov. 1887.]

Stephan, F.: Verfassungsgeschichte der Reichsstadt 
Muhlhausen in Thiiringen. 1. Teil (bis 1350). Sonders- 
hausen, Eupel. 1886. Rez.: Hist. Zs. v. Sybel 60, 120—122 
(G. v. Below).

Stockhardt, E.: Johann Christian von Damnitz. InNeues 
Lausitzisches Magazin. LXIV. Gorlitz 1888. S. 313—323.

Trinius, August: Thiiringer Wanderbuch II. Bd. Min- 
den i. Westf. J. C. C. Bruna’ Verl. 1888. X u. 420 SS. 8°.

Derselbe: Wilhelmsthal. In Zeitung„Deutschland“. 1889. 
Apr. 24.—28.

Tiimpling, Wolf yon: Otto von Tumpling auf Tiimp- 
ling, Stdben, Leislau, Posewitz, Berg- und Stadt-Sulza, geb. 
zu Tumpling 1530, f daselbst 12. Februar 1610. Mit Ottos 
Siegel, zwei Handschriften von 1566 und 1595, Urkunden- 
anhang und Register. Weimar. Hermann Bohlau. 1888. 
105 und 66 SS. 8°.

Verzeichnis der Eisenberger Lyceisten und Gymnasiasten 
yon 1828 an. Yeroffentlicht zur zweihundertjahrigen Jubel- 
feier des Gymnasiums zu Eisenberg yom 23. bis 25. Sep- 
tember 1888. Altenburg. 40 SS. 8°.

Yólkel, A. F.: Geschichte des deutschen Ritterordens 
im Yogtlande. Plauen. A. Kell’s Buchhandlung. 1888. 
233 SS. 8°.

Vogel, Jul.: Die Geschichte der Reformation in Plauen 
im Yogtlande. Wissensch. Beil. der Leipz. Zeitung. 1888. 
No. 54. S. 289 ff.

Bau- und Kunstdenkmaler Thiiringens. Im Auf- 
trage der Regierungen von Sachsen-Weimar-Eisenach, Sachsen- 
Meiningen-Hildburghausen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg 
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und Gotha, Schwarzburg - Rudolstadt, Reufs alt. Linie und 
Reufs jung. Linie bearbeitet yon Dr. P. Lehfeldt: Heft III: 
Herzogtum Sachsen - Altenburg. Amtsgerichtsbezirk Kabla. 
Jena. G. Fischer. 1888. VI SS. 1 Kartę und S. 61—189. 8°.

Heft IV: Herzogtum Sachsen-Altenburg. Amtsgerichts
bezirk Eisenberg. Jena. G. Fischer. 1888. IV SS. 1 Kartę 
und S. 191—235.

Heft V : Fiirstentum Schwarzburg - Rudolstadt. Unter- 
herrschaft. Amtsgerichtsbezirk Frankenhausen und Schlot" 
heim. Mit 10 Lichtdruckbildern und 53 Abb. im Texte. 
Jena. G. Fischer. 1889. IV. 1 Kartę und 81 SS. 8°.

Neue Beitrage zur Geschichte deutschen Altertums. 
Herausg. von dem Hennebergischen altertumsforschenden Ver- 
ein. 5. Lief. Mit yier Lichtdrucktafeln. Meiningen 1888. 8°:

Die Salzunger Mundart. Von Gymnasiallehrer Dr. Hertel 
in Greiz. S. 1—150. (Auch Jena, Phil. Fak., Inaug.-Diss. 
yon 1888.)

Die Cent Kaltensundheim. Von Pfarrer Binder in Berg- 
sulza. S. 151—189.

Uber Ausgrabungen. Von Postdirektor a. D. Dreysig- 
acker in Meiningen.

a) tlber yorgeschichtliche Graberfelder in der Kalten- 
staude bei Meiningen. S. 190—195.

b) tiber das yorgeschichtliche Graberfeld bei Limbach. 
S. 195—226.

Worte der Erinnerung an Professor Adolf Schaubach. 
Von Schulrat Dr. Schmidt in Meiningen. S. 228—238.

58. und 59. Jahr e s b er i ch t des Vogtlandischen 
altertumsforschenden Vereins zu Hohenleuben und 11. und 
12. Jahresbericht des geschichts- und altertumsforschenden 
Vereins zu Schleiz. Inhalt:

Das alte Weida. Von Superintendent Walther in Weida. 
8. 1—82.

Mitteilungen des geschichts- und altertumsforschen
den Vereins zu Eisenberg. 3. Heft. Eisenberg 1888. s. A. 
Procksch.
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4. Heft: Die Altenburger Mundart, dargestellt von Dr. 
O. Weise, Gymnasialprofessor in Eisenberg. S. 1 —128.

Mitteilungen des Yereins fiir Geschichte und Alter- 
tumskunde zu Kabla und Roda. 3. Bandes. 4. Heft. Kabla 
1888. Inhalt:

Nachrichten iiber Adelige aus den Kirehenbiichern der 
Ephorie Roda. Yon den Ortspfarrern. S. 375—478.

Zur Gescbichte der Grafen von Orlamiinde. Yon V. Lom- 
mer. S. 479—513.

Mitteilungen der gesebiehts- und altertumsforschen- 
den Gesellschaft des Osterlandes. 10. Bd. 1. Heft zugleich 
Festschrift zur Eeier des 50jahrigen Bestehens der Gesell
schaft. Altenburg 1888:

1. Annalen der Stadt Altenburg bis zum Jahre 1499. 
Yon Dr. J. und f Dr. Max Lóbe. S. 1—94.

2. Aus alten Rechnungen. Von Kirchenrat Dr. Lobe. 
S. 95—132.

Mitteilungen des Geschichts- und Altertumsyereins 
von Sangerhausen und Umgegend. 2. Heft. Sangerhausen 
und Leipzig. B. Franke. 1888:

Menzel, Clemens: Caspar Tryller und die Handhabung 
der Tryllerstiftung im Collegio Paulino bei der Unirersitat 
zu Leipzig. S. 29—178.

Miszellen: 1. Ein Rechtsfall aus d. J. 1538. Von 
C. M. S. 179—181. — 2. Backerordnung zu Wallhausen 
aus dem 17. Jahrh. Yon C. M. 8. 182—185. — 3. Der 
Tod der Gebriider yon der Asseburg auf Wallhausen 1696. 
Von C. M. 8. 185—187. — 4. Der Kannegiefser zu Sanger
hausen Fehde gegen die Stadt Allstedt. Von Dr. Jul. Schmidt. 
8. 187—193.

Schriften des Yereins fur meiningische Geschichte 
und Landeskunde. 1. Heft. 1. Jahrg. 1. Stiick:

Meininger Ortsnamen und Bauwerke auf Miinzen und 
Marken. Ein Abrifs der Miinzkunde des Herzogtums S.-Mei- 
ningen. Yon Otto F. Muller. Meiningen 1888. 27 8S. 8°.
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2. Heft. 1. Jahrg. 2. Stiick:
Zur Vorgeschichte meiningischer Orte und Gegenden. 

1. Spuren vorgeschichtlicher Ansiedelungen in der Umgegend 
von Pdfsneck. Von Richard Loth. S. 5—12. 8°. —
2. Rotemulte, Rotmulti (Romhild) und seine Nachbarorte 
Milz, Wendhausen, Siilzdorf im Streiflichte der Geschichte 
und Vorgeschichte. Yon G. Jacob. 8. 13—25. 8°.

3. Heft. 1. Jahrg. 3. Stiick:
Saalfelder Stiftungen und Yermachtnisse. Ein Beitrag 

zur Geschichte der Stadt Saalfeld. Yon Friedrich Trinks. 
1. Teil: Die Alumneumsstiftung, die Andraische, die Mans- 
feldische und die Keltzische Stiftung. Meiningen 1888. 
92 SS. 8°.

Zeitschrift des Yereins fiir Hennebergische Geschichte 
und Landeskunde zu Schmalkalden. YI. Supplementheft. Geist- 
hirts Historia Schmalkaldiea. 2 Biicher Addenda. Schmal
kalden und Leipzig. Kommissions-Verlag von F. Wilischs 
Buchh. (Mas Westphal). Schmalkalden 1889. IV und 125 SS. 
Generalregister XL SS. 8°.
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1.

Bericht iiber die Thatigkeit des Vereins fiir Thiiringische 
Geschichte und Altertumskunde in der Zeit von der 
Hauptversammlung in Eisenach am 26, Juni 1887 bis zur 

Hauptversammlung in Jena am 22. September 1888 
von R. A. L i p s i u s.

Der Zeitraum yon l1^ Jahren zwischen den beiden 
letzten Hauptyersammlungen unseres Yereins ist in mehr ais 
einer Beziehung ein wichtiger gewesen. Yor allem ist das 
Thiiringische Urkundenwerk wieder um einen er- 
heblichen Schritt gefordert worden. Das von Bibliothekar 
Dr. Martin bearbeitete Urkundenbuch der Stadt Jena liegt 
in seinem ersten Bandę, welcher die Jahre 1182—1405 um- 
fafst, yollendet vor. Dasselbe enthalt auf 32 Bogen Text 
561 Urkunden und Regesten; hierzu kommen noch iiber 8 
Bogen Register. Die Arbeiten am zweiten Bandę haben be- 
gonnen. Yon dem Urkundenbuche des Klosters Paulinzelle, 
dessen Bearbeitung, wie im letzten Bericht gemeldet, yon Herrn 
Gymnasiallehrer Dr. Ernst Anemiiller ubernommen worden ist, 
befindet sich der erste Band, welcher bis zum Jahre 1300 
reichen soli, unter der Presse. Eine Yerzogerung der Arbeit 
wurde dadurch herbeigefuhrt, dafs es geraten ersehien, eine 
Anzahl Urkunden, welche urspriinglich nur in Regestenform 
nach alteren Drucken gegeben werden sollten, yollstandig auf- 
zunehmen. Dermalen ist die Arbeit soweit gefordert, dafs 
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yoraussichtlich auf der nachsten Hauptyersammlung der fertige 
Band wird yorgelegt werden konnen. Der zweite Band soli 
unyerziiglich nach Yollendung des ersten in Angriff genommen 
werden. Die Yorbereitungen fiir die Herausgabe des zweiten 
Bandes des reufsischen Urkundenbuches schreiten riistig fort. 
Ais Zeitgrenze ist das Jahr 1466 (Yerlust Plauens an Sachsen) 
in Aussicht genommen.

Mit dem Abschlusse dieser drei Urkundenbiicher wird 
ein yoraussichtlich nur kurzer Stillstand in der Herausgabe 
thiiringischer Urkunden eintreten. Der Fortschritt des Re- 
gestenwerkes liefs es ais dringend wiinschenswert erscheinen, 
vor Yollendung desselben keine neuen Urkundenbiicher in 
Angriff zu nehmen; darnach. aber, wenn der yorhandene Stoff 
sich yollstandig iibersehen lafst, den weiteren Arbeitsplan 
einer nochmaligen Priifung bez. Umgestaltung zu unterwerfen. 
Hinsichtlich des Reinhardsbrunner Urkundenbuches, dessen 
demnaehstige Bearbeitung noch in dem letzten Jahresberichte 
angekiindigt war, fiihrten Yerhandlungen mit der herzoglich 
Sachsen-Coburg-Gothaischen Regierung zu dem. Ergebnisse, 
dafs auch dieses Werk nicht yor Yollendung des Urkunden- 
repertoriums in Angriff genommen werden sollte.

Dagegen wurde die Bearbeitung der Regesta diplomatica 
Thuringiae in der friiher berichteten Weise mit erneuten 
Kraften wieder aufgenommen und ununterbrochen weiter ge- 
fiihrt. Bei einer taglichen Arbeitszeit yon durchschnittlich 
drei Stunden wurden in dem Zeitraum yom 23. Juni 1887 
bis zum 22. September 1888 den bereits yerzeichneten Ur
kunden weitere 2902 hinzugefugt, so dafs die ganze bisher 
fertig gestellte Sammlung etwa 13 300 Urkunden umfafst. 
Auch die gesammelten Nachweise zu bereits bearbeiteten 
Regesten sowie zur Litteratur der thiiringischen Gesehichte 
iiberhaupt erfuhren zahlreiche Erganzungen.

Die nicht unerheblichen Mittel zur Herausgabe der Ur- 
kundenbiicher und zur Fortfiihrung des Regestenwerkes wur
den zum grofsen Teil durch die Beitrage der an demUrkunden- 
werk beteiligten sechs Regierungen yon Sachsen - Weimar, 
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Sachsen-Coburg-Gotha, beide Schwarzburg und beide Reufs 
aufgebracht. Hierzu traten auch im Jahre 1888 aufser- 
ordentliche Gaben der herzoglichen Regierungen von Sachsen- 
Meiningen und Sachsen-Altenburg fiir das Urkundenrepertorium. 
Fiir die Jahre 1889—1891 darf der Yorstand des Vereins 
wohl mit einiger Zuyersicht eine erneute Yerwilligung we- 
nigstens der bisher yon den sechs erstgenannten Regierungen 
geleisteten Beitrage erhoffen.

Yon der Zeitschrift des Yereins ist im Jahre 
1888 ein Doppelheft, 1 und 2 des 6. Bandes Neuer Folgę er- 
schienen. Dasselbe bietet zunachst eine grbfsere Abhandlung 
yon Dr. Stephan Stoy: „Erste Biindnisbestrebungen eyange- 
lischer Stande", sodann eine Miszelle yon Archiyrat Anemiiller 
iiber die Kriegsnot Rudolstadts im Jahre 1640, endlich Be- 
sprechungen yon Biichern (der Bau- und Kunstdenkmaler 
Thiiringens Heft 1 und 2; des Neudruckes einer alteren 
kulturgeschichtlichen Arbeit iiber die Altenburger Bauern; 
endlich Ubersicht der neueren Litteratur iiber thiiringische 
Geschichte und Altertumskunde).

tiber die geringe Mitgliederzahl mufsten schon 
friihere Berichte Klage fiihren. Im letztyerflossenen Jahre 
ist die Zahl sogar noch etwas gesunken; statt 330 ordent- 
licher Mitglieder, welche der letzte Bericht auswies , zahlte 
der Yerein am 22. September 1888 nur 328. Die Zahl der 
Ehrenmitglieder ist dieselbe geblieben wie yorher (3). Leider 
haben auch die letzten Bemiihungen des Yorstandes, die Zahl 
der Mitglieder zu heben, nur gerade den Erfolg gehabt, die 
durch Todesfalle und Austrittserklarungen entstandenen Liicken 
so ziemlich auszufullen.

Im Yorstande sind keine Yeranderungen eingetreten; 
ebenso ist der Bestand des Ausschusses derselbe geblieben. 
Yorstands- bez. Ausschufssitzungen wurden zwei gehalten: 
am 4. Mai und am 18. Mai 1888 (letztere in Gemeinschaft 
mit den Mitgliedern des Ortsausschusses). In der ersten 
Sitzung wurden iiber die Fortfiihrung des Urkundenwerkes, 
beziehungsweise iiber etwaige anderweite Yeroffentlichungen 
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aus den thiiringischen Archiyen eingehende Beratungen ge- 
pflogen; in der zweiten wurde die Hauptyersammlung, die 
diesmal wieder in Jena stattfinden sollte, yorbereitet. Aufser- 
dem fand am 9. Februar 1888 eine gesellige Zusammenkunft 
der hiesigen Vereinsmitglieder statt, bei welcher Herr Pro- 
fessor Kluge einen hbchst anziehenden Yortrag iiber Siegfried- 
Arminius hielt.

Der Verkehr mit anderen Yereinen yerwandten Zwecks 
wurde auch im yerflossenen Yereinsjahr, wo die Gelegenheit 
sich darbot, gepflegt. Die Yersammlung des Kahlaischen 
Yereins am 9. Dezember 1887 wurde im Auftrage des Vor- 
standes von Dr. Dobenecker begriifst; das Angebot des neu- 
gegriindeten Yereins fiir Meiningische Geschichte und Landes- 
kunde, mit uns in Schriftentausch zu treten und ein freund- 
nachbarliches Einvernehmen zu unterhalten, wurde mit 
Freuden angenommen. Dagegen fand sich der Yorstand 
nicht yeranlafst, die auf den 11. September 1888 nach Posen 
anberaumte Yersammlung deutscher Geschichts- und Altertums- 
yereine zu beschicken.

Yon den erschiitternden Ereignissen, welche im Jahre 
1888 das ganze deutsche Yolk in tiefe Trauer yersenkten, 
ist auch. unser Yerein nicht unberiihrt geblieben.

Fiir den 17. Juni 1888 hatte der Yorstand im Yerein 
mit dem hiesigen Ortsausschusse (den Herren Biirgermeister 
Dr. Thieler, Priyatdozent Dr. Regel, Gymnasiallehrer Dr. 
Dobenecker und Kaufmann Schnuse) zur Hauptyersammlung 
nach Jena eingeladen. Zwei Tage yorher hatte unser Kaiser 
Friedrich die Augen zur ewigen Ruhe geschlossen. Unter 
dem erschiitternden Eindrueke der herben Trauerkunde hatte 
der Yorstand alle beabsichtigten Festliehkeiten abbestellt; die 
Yersammlung selbst konnte wegen der Kurze der Zeit nicht 
mehr abgesagt werden. Ais die Yereinsgenossen aus Jena, 
Rudolstadt, Saalfeld und Eisenberg sich Mittag 12ł/4 Uhr in 
der Aula des Gymnasiums yersammelt hatten, eroffnete der 
Yorsitzende die Sitzung mit folgender Ansprache :

„Unter dem Eindrueke eines iiberwaltigenden Schmerzes 
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sind wir heute hier zusammengekommen. Die erschiitternde 
Trauerkunde aus Schlofs Friedrichskron bewegt so yollig 
unsere Herzen und Sinne, dafs ein anderer Gedanke kaum 
Baum findet. Die Worte yersagen uns, wenn wir das fureht- 
bar tragische Geschick des edlen Fursten bedenken, der noch 
vor Jahresfrist Deutschlands Stolz und Hoffnung gewesen ist. 
Mitten in bliihender Manneskraft von einer tiiekischen Krank- 
heit ergriffen, hat Kaiser Friedrich uns ein Beispiel grofs- 
artigen Duldermutes gegeben und an sich selbst das ergreifende 
Wort bewahrt, das er seinem Sohne gelassen hat: „Lerne 
leiden, ohne zu klagen“. Am Leibe gebrochen, aber stark am 
Geist, ist er aus dem sonnigen Suden unter Schnee und Eis 
heimwarts geeilt, um seine Pflichten gegen Deutschland und 
Preufsen zu erfiillen. Bis zum letzten Atemzuge hat er 
diesen seinen Kaiser- und Konigspflichten mit aufopfernder 
Treue geniigt. Ein siegreicher Held, der in vier gewaltigen 
Feldschlachten die Grófse des deutschen Beiches begriinden 
half, hat er doch unbekiimmert um den Glanz ruhmbringender 
Grofsthaten seinem Yolke yerheifsen, ein Fiirst des Friedens 
zu sein, und selbst die erbittertsten Feinde des deutschen 
Namens haben nicht gewagt, an der Zuyerlassigkeit seines 
Fiirstenwortes zu zweifeln. Ein stattlicher Mann an Leib 
und Seele war er doch von herzgewinnender Freundlichkeit, 
die jedem unvergefslich bleiben wird, dem es je yergónnt 
gewesen ist, ihm im Leben nahe zu treten. Der Zauber 
seiner Personlichkeit hat machtig dazu beigetragen, die so 
oft entzweiten Stamme des Siidens und des Nordens uuseres 
Yaterlandes zu einem einigen Volk von Briidern zu yerbinden. 
Ein Schirmherr von Freiheit und Recht, ein verstandnisvoller 
Freund der Kiinste und Wissenschaften, ein treuer Pfleger 
aller edlen Giiter menschlicher Gesittung, hat er jedes wahre 
Yerdienst geehrt, ohne nach eines Mannes politischer oder 
kirchlicher Parteistellung zu fragen. Die Yerkiindigung des 
Grundsatzes religidser Duldung durch seinen Mund reichte 
hin, um alle jene finsteren Leidenschaften zum Schweigen zu 
bringen, welche noch soeben Deutsche gegen Deutsche ver-

XIV. 36
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hetzt hatten. In der eyangelischen Kirche hat er die ver- 
schiedenen Richtungen zu. gemeinsamer Arbeit ohne Aus- 
schliefslichkeit aufgerufen, darunter auch die, welche es lange 
genug gewdhnt war, ais rechtlos ausgeschlossen zu werden.

Grofses durfte das deutsche Volk von diesem Kaiser er
warten. Ein ganzes Leben hat er in ernster Arbeit daran- 
gesetzt, um zu seinem Herrscherberufe sich yorzubereiten; 
aber ein grausames Geschick hat ihm nur eine kurze Re- 
gierung yon kaum hundert Tagen gegbnnt. Und dennoch 
hat er auch in dieser kurzeń Zeit redlich das Gelóbnis ein- 
gelbst, das er bei seinem Regierungsantritte ablegte, in Ereud 
und Leid seinem Volke ein treuer Kaiser zu sein.

Die Ideale einer ganzen Generation sinken mit Kaiser 
Friedrich III. in die Gruft. Wie eine Knospe, die vom 
Sturme geknickt wird, noch ehe sie sich zur Bliite entfaltet, 
so sind die Hoffnungen und Entwiirfe der Generation Fried
richa III. geknickt worden, noch ehe sie zu Thaten zu rei fen 
yermochten. Eine neue Zeit bricht an; ein neues Geschlecht 
mit neuen Anschauungen ist herangewachsen. Ihm gehort 
die Gegenwart, sowie die Vergangenheit das Zeitalter Wil- 
helms I. genannt werden wird. Erst die Nachwelt wird be- 
rufen sein, iiber das, was Kaiser Friedrich erstrebt und ge- 
wollt hat, an dessen Durchfuhrung ihm kaum die Hand an- 
zulegen yergónnt war, ein allseitig gerechtes Urteil zu fallen. 
Aber im Herzen des deutschen Volkes wird Unser Fritz un- 
rergessen bleiben.“

Nach diesen Worten des Yorsitzenden beschlossen die An- 
wesenden auf den Antrag des Herrn Biirgermeister Dr. Thieler, 
die Jahresyersammlung auf den Herbst zu yertagen.

Am 23. September, mittags 12x/4 Uhr, trat die Haupt- 
yersammlung yon neuem in der Aula des hiesigen Gym- 
nasiums zusammen. Nach einer kurzeń Ansprache des Yor
sitzenden begriifste Herr Biirgermeister Dr. Thieler die 
Yersammlung namens der Stadt Jena mit herzlichen Worten 
und driickte zugleich den Dank der Stadt fiir die Herausgabe 
des Jenaer Urkundenbuehes aus. Hierauf erstattete der Yor-
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sitzende den herkómmlichen Bericht iiber die Thatigkeit des 
Vereins wahrend der seit der Eisenacher Jahresyersammlung 
verflossenen Zeit und trug den Kassenbericht iiber das letzte 
Yereinsjahr vor. Zu Rechnungsreyisoren wurden die Herren 
Oberlandesgerichtsrat Krieger und Kommerzienrat Koch in 
Jena gewahlt. Es folgte darauf der Yortrag des Herrn Be- 
zirksdirektors a. D. Freiherrn von Thiina aus Weimar iiber 
„Friedrich von Thun, Hauptmann und Rat des Kurfiirsten 
Friedrich des Weisen“. (Der Yortrag, welchem die Anwesen- 
den mit der grbfsten Aufmerksamkeit folgten, ist in dem vor- 
liegenden Hefte der Zeitschrift 8. 323 ff. abgedruckt.) Schliefs- 
lich wurde ein aus der Mitte des Yorstandes gestellter Antrag, 
die Hauptversammlung des Yereins kiinftig statt alljahrlich 
„mindestens aller drei Jahre“ abzuhalten, zur Yerhandlung 
gestellt, aber nach langerer Beratung von der Mehrheit der 
Anwesenden abgelehnt. Nach Schlufs der Yerhandlungen ver- 
einigten sich die Mitglieder des Yereins zu einem gemein- 
samen Mittagsessen im Gasthofe zum Baren. Die geschmack- 
voll entworfene Tafelkarte zeigte „die sieben Wunder von 
Jena“ in scherzhafter Ausfiihrung. Nach Beendigung des yon 
ernsten und heiteren Trinkspriichen gewiirzten Mahles wurde 
ein gemeinsamer Spaziergang auf den Forst unternommen.

36*
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2.
Kassa-

Debet

1887 
Jan.

Yereins fiir Thiiringische

Kas s ab e s tand .....................
Guthaben bei derSparkasse 

zu Jena ..............................

Mk.
855

6481

Pf.
11

58

Mk.

7336

Pf

69

Ordentliche Einnahmen:
Beitrage von Mitgliedern .... 
ErlSs aus den Yereinsschriften . . 
Zinsen von der Sparkasse ....

1005
219
249

30
89 1474 19

Aulkerordentliche Einnahmen:
Beitrage zur Herausgabe 

des Urkundenbuches von 
Thuringen:

Vom Grofsherzogl. Sachsisch. Staats- 
ministerium Weimar.............

Vom Herzogl. Sachsisch. Staatsmini- 
sterium Gotha.....................

Vom Herzogl. Sachsisch. Staatsmini- 
sterium Meiningen.................

Vom Herzogl. Sachsisch. Staatsmini- 
sterium Altenburg.................

Von der Furstl. Schwarzb. Regierung 
zu Rudolstadt.....................

Yon der Furstl. Schwarzb. Regierung 
zu Sondershausen.................

Yon der Furstl. Reufs. j. L. Regie
rung zu Gera.....................

Yon der Furstl. Reufs. a. L. Regie
rung zu Greiz.....................

1000

650

650

650

250

250

250

150 3850

Summa Mk. 12660 88
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Jena, uli. Dezember 1887.
Abscłiliiss
des
Gesehichte u. Altertumskunde. Credit

1887

Dezbr.
31.

Ordentliehe Ausgaben:
Herstellung der Zeitschrift 

des Vereins ..................
Fiir die Bibliothek d. Vereins

„ „ Verwaltungd. „
Porti, Inserate, Druckkosten etc. .

Aufserordentliche Ausgaben:
Fur die Herausgabe desRe- 

pertoriums zur Gesehichte 
Thuringens:

Gehalt.........................
Fiir die Herausgabe desUr- 

kundenbuches vonPaulin- 
z e 1 le:

Diaten..................................
Dr. Dobenecker, Kosten einer Reise 

nach Kahla..........................
Summa der Ausgaben

Guthaben bei der Sparkasse zu 
Jena...................................

Mk.

911
5

124

1670

149

12

Pf.

78

98

40

90

7231 47
2555 । 35Kassabestand

Summa

Mk.

1041

1832
2874

9786

|| 12660

Pf.

76

30
06

82

88
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Kassa-

Debet

1888 
Jan.

Yereins fiir Thiiringische

Mk. Pf. Mk. Pf.
Kassabestand..................... .... 2555 35
Guthaben bei derSparkasse

zu Jena................................. 7231 47 9786 82

Ordentliehe Einnahinen:
Beitrage von Mitgliedern .... 984 —
Erlós aus den Vereinsschriften . . 135 35
Zinsen von der Sparkasse zu Jena 208 46 1327 81

Aufserordentliche Einnahinen:
-

Beitrage zur Herausgabe
des Urkundenbuches von
Thuringen:

Vom Grofsherzogl. Sachsisch. Staats-
ministerium Weimar................. 1000 —

Vom Herzogl. Sachs. Staatsmini-
sterium Gotha............................ 650 —

Vom Herzogl. Sachsisch. Staatsmini-
sterium Meiningen..................... 650 —

Von der Fiirstl. Schwarzb. Regierung
zu Rudolstadt.......................... 250 —

Yon der Fiirstl. Schwarzb. Regierung
zu Sondershausen..................... 250 —

Yon der Furstl. Reufs. j. L. Regie-
rung zu Gera......................... 250 —

Yon der Furstl. Reufs. a. L. Regie-
rung zu Greiz......................... 150 — 3200 —

Summa 14314 63
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Jena, ult. Dezember 1888.
Abscłiluss
des
Geschichte u. Altertumskunde.

1888
Ordentliche Aiisgaben:

Herstellung der Zeitschrift 
des Vereins......................

Fiir die Bibliothek d. Vereins 
„ „ Verwaltung d. „ 

Porti, Inserate, Drucksachen etc.

Aufserordentliche Ausgaben:
Fiir die Herausgabe des Re- 

pertoriums zur Geschichte 
Thuringens:

Gehalt.........................
Ffir Herausgabe des Ur- 

kundenbuches von Paulin- 
zelle:

Diaten ..........................
Fiir Herausgabe des Ur- 

kundenbuches von Jena 
Bd. I:

Honorar und Diaten . . 1067. 25
Druckherstellung . . . 2784. 10
Fur Herausgabe des Ur- 

kundenbuches von Jena 
Bd. II:

Diaten .........................
Kosten der Hauptversammlung zu 

Jena......................................
Summa der Ausgaben

Guthaben bei derSparkasse 
zu Jena..............................

Kassabestand.........................
Summa

Credit

Mk. Pf Mk. Pf.

885 40
5 —

190 95 1081 35

1965 —

20

3851 35

60 —

44 j 55 5940 90
7022 25

6639 93
652 45 7292 38

14314 1 63



3.
Fortsetzung des Verzeichnisses der Vereine und Institute, 
mit denen der Verein fiir thuringische Gesehiehte und 

Altertumskunde in Schriftenaustauseh steht.
Vgl. Zeitschr. d. Yereins Bd. XIII (N. F. V.) S. 395.

Landesgebiet. No. Sitz. Adresse des betreffenden Yereins 
oder Instituts.

Deutsches Reich 
Preufsen 201 Posen Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poz-

202 Eisleben

nańskie (Gesellschaft der Freunde 
der Wissenschaften).

Yerein fur Gesehiehte und Altertiimer

203 Kieł
der Grafschaft Mansfeld.

Anthropologischer Yerein in Schleswig-

Bayern 204 Miinchen
Holstein.

Redaktion des Historischen Jahrbuchs

Kónigr. Sachsen 205 Zwickau
der Gorres-Gesellschaft.

Altertumsverein fiir Zwickau und Um-

Sachsen-Meiningen 20G Meiningen
gegend.

Yerein fiir Meiningisehe Gesehiehte

Schweiz 207 Genf
und Landeskunde.

Socićte d’histoire et d’archeologie de

Belgien । 208 Briissel
Genfeve.

Socićte des hollandistes.

Dr. Martin.






